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Resfimee

Der folgende Bericht pr'asentiert Ergebnisse der Studentenbefragung, die im Sommer 1999 an
beiden UniversitAten der Bundeswehr durchgeftihrt wurde. Aus dieser Untersuchung wurden
bereits zwei Ergebnisberichte vorgestellt: ,,Der Offizierberuf im Wandel?" (2000) und ,,Die
politischen Orientierungen der Offizierstudenten im Vergleich zu den Studenten an den
Mffentlichen Universitaten" (2001). Bei diesem dritten Teilbericht handelt es sich um die

Darstellung von reprasentativen Lbngs- und Querschnittsergebnissen zum Bereich Lehre und
Studium.

1. In ihrer sozialen Herkunft unterscheiden sich die Studenten der UniBw in signifikanter
Weise von den mannlichen Studenten der Landesuniversitaten. Der Offizierberuf mit
seinem Studienangebot ist insbesondere fir Studienberechtigte aus einem eher
bildungsfernen Familienmilieu attraktiv.

In der Kennzeichnung der UniBw-Studentenschaft ist im 'Durchschnitt von einer
vergleichsweise hoheren bildungsfern-aufstiegsorientierten Zusammensetzung
auszugehen. Der Berufsweg mit integriertem Studium bietet gunstige Bedingungen und
Chancen, in eine gegenfiber dem Elternhaus vergleichsweise andere Bildungs- und
Lebenswelt zu wechseln. Dieses Phanomen ist ausfraiheren Untersuchungen bekannt und
verfestigt sich. Die UniBw erfillen damit gleichzeitig eine von der Gesellschaft
erwanschte bildungspolitische Zielsetzung.

2. Nahezu die Haifte der UniBw-Studenten begreifen ihr Studium als eine spezifische Form
normaler Berufstatigkeit. Die enge Orientierung an den Studienvorgaben und die
-Offizierausbildung vor Studienbeginn beganstigen mentale Einstellungen, Studieren
synonym mit ,,Lehrgangslernen" zu verstehen. Dies hat Auswirkungen auf das
,,Lebensarrangement" am Hochschulort. An beiden UniBw nutzen im Schnitt nur rund ein
Drittel der Studenten das breite Angebot an Kultur, Freizeit, Szene usw. der G(rofstadt.
Dagegen ist die Zahl der sogenannten haufigen Wochenendheimfahrer auffallend hoch.

Die Chance, uiber die Anforderungen des Studiums hinaus, zusatzliche Perspektiven in der
Gestaltung des personlichen Lebensarrangements wahrend der Studienzeit zu nutzen,
wird nur von rund einem Drittel der Studenten angenommen. Es wird empfohlen, stdrker
daraufhin zu wirken, dass die Moglichkeiten einer Teilhabe an Akt'vitaten aufierhalb des
Studienbetriebs gefordert werden. Die Hochschulleitung und die Fachbereiche sollten bei
Sludienbeginn in besonderer Weise auf die Chancen einer Parizipation an den
vielfaltigen Angeboten der Groflstadt hinweisen.

3: Rolle und Funktion der wissenschafilichen Mitarbeiter (insbesondere in den technischen
Flichern) unterscheiden sich zwischen den beiden Universitiften. Die WMiA sind an der
UniBw Munchen (auffillig in den technischen FAchern) haufiger die :direkten
Ansprechpartner in der Lehre als in Hamburg.

Der offensichtlich wichtige Lehr-, Betreuungs- und Supervisionsfunktion der WMA im
Lehr- und Lernprozefi soltte insgesamt, besonders an der UniBw Hamburg, mehr
-Beachtung zukommen.



4. Trotz sorgftultiger Beratungen vor Studienbeginn sind die Unterschiede im Erleben der
fachlichen Anforderungen im Studium beachtlich. Sie werden im Schnitt in den
ingenieurwissenschaftlichen Fachern deutlich hoher als erwartet empfunden, in den
anderen FAchern sowohl hoher als auch niedriger als erwartet eingeschatzt. Diese
Wahrnehmung der Anforderungsprofile der Facher an den beiden UniBw hat sich in den
letzten Jahren weitgehend konstant gehalten.

Es scheint so zu sein, dass die umfangreichen Studienberatungen und Informationen uber
die Facher und ihren Anforderungen vor der Studienaufizahme den Studenten nur
unzureichend eine realistische Darstellung von den tatsachlichen Anforderungen abbilden
konnen. Ein fachliches Anforderungsniveau ist nur unvolikommen prognostizierbar,
ausschlaggebend ist das individuelle Selbstbild von der eigenen Leistungsdisposition. Die
Notwenigkeit einer Modifizierung der Studienberatungfindet hier ihre Bestatigung. Die
Fortsetzung der laufenden Bemuhungen wird empfohlen.

5. Im Prinzip wird gesagt, labereinstimmend mit den Studenten an den Landesuniversitaten,
im Studium werde hauptsAchlich Wert auf den Erwerb von Faktenwissen, auf kognitive
Lernanstrengung und das Erbringen der Leistungsnachweise gelegt und weniger auf das
Verstehen von Fach- und Sachzusammenhangen und das Entwickeln eigener
Interessenschwerpunkte oder kritischer Positionen. Dagegen wird haufiger als an den
Landesuniversitaten in den Veranstaltungen diskutiert, die studentische Zusammenarbeit
ist intensiver und man glaubt, mehr in anderen Fachgebieten Bescheid zu wissen.

Das Paradigma universitarer Lehre wird an den UniBw mcht anders wahrgenommen als
an den Landesuniversitaten, die Reformelemente des UniBw-Studiums wie
Kleingruppenkonzept (z. B. mehr Diskussion) und EGTWA (z. B. Einblick in andere
Facher) wirken sich im Vergleich positiv auf das UniBw-Studium aus.

6. Das charakteristisch Andere am Studium gegenuiber der Phase der Offizierausbildung vor
Studienbeginn besteht in der eigenverantwortlichen Selbstbestimmung des HandeIns.

Mit dieser Kennzeichnung der Studenten ist ein zentraler Lern- und Sozialisationseffekt
des Studiums im Kontext der Offizierausbildung beschrieben, der entscheidend zur
Weiterentwicklung der Personlichkeit beitragt.

7. Von konkreten Studienschwierigkeiten wird expressiv verbis weder an den
Landesuniversitaiten noch an den UniBw berichtet. PrMfungsangstlichkeit und
Unsicherheiten, den fachlichen Anforderungen nicht gerecht werden zu kcnnen, ist von
der Tendenz her eher in den ingenieurwissenschaftlichen Fachern zu finden.

Studienschwierigkeiten sind ein personliches und eher punktuelles Problem, das in
Reprasentativbefragungen dieser Art eher nicht erfasst wird. Gleichwohl besagt das
Ergebnis, dass die uberwiegende Mehrheit der Studenten relativ unbelastet und
erfolgreich studiert.

8. Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der vorgegebenen Regelungsdichte
in einem Fach und dem darauf bezogenen Arbeitsverhalten. Dementsprechend
unterschiedlich sind die studentischen Arbeits- und Lernstile zwischen den FAchern und
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Fachergruppen. Die Ingenieurficher legen ibren besonderen Schwerpunkt auf die
Lehrveranstaltungen, daraus entwickeln sich spezifische Anforderungen, die einen hohen
Einsatz im Selbststudium nach sich ziehen und dann hlufig auch in Form von
Gruppenarbeit aufgearbeitet werden. Die Arbeitsform in den geisteswissenschaftlichen
FRchern ist im Prinzip ahnlich, die Anzahl der Veranstaltungen ist jedoch geringer,
entsprechend der Aufwand ffir das Selbststudium und es findet so gut wie keine
Gruppenarbeit satt. In den wirtschaftswissenschaftlichen Fachern und Politikwissenschaft
(UniBw H) geht der zeitliche Aufwand fir die Lehrveranstaltungen weiter zuriick, es
erh~ht sich der zeitliche Aufwand ffit das Selbststudium. Ein prinzipiell aihnliches
Arbeitsmuster zwischen den FAchergruppen ist an der UniBw MiInchen zu konstatieren,
ein graduell anderer Arbeitsstil besteht jedoch darin, dass Studenten in allen Fachern
ungleich haufiger in Arbeitsgruppen und/oder unter Tutorenanleitung studieren.

Es ist ein wichtiger Hinweis darin zu sehen, dass die Formen mehr oder minder
organisierter Gruppenarbeit, die auch unter Tutorenanleitung geschieht, an der UniBw
Munchen haufiger gepflegt wird als an der UniBw Hamburg. Dies konnte auch die in
Mfinchen starker eingebundene Position der WAMA erklaren. Die Auswirkungen auf den
Studienerfoig mfiiten unter diesem Gesichtspunkt untersucht werden.

9. Eine bessere Ausstattung mit Computern an der UniBw Mfinchen hat EinfluB auf die
Gestaltung der Lebre, vor allem in den technischen FRchem. Mehr Lehrmaterialien sind
ins Netz gestellt, Veranstaltungen sind vernetzter organisiert als in Hamburg und
Lehrende begleiten die Lernprozesse ihrer Studenten haufiger auch in einer
Beraterfuriktion.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung (1999) wurden die Moglichkeiten des Computers in der
Lehre an der UniBw Manchen systematischer genutzt als in Hamburg. Die andere
Prasentationsform von Lehrinhalten fordert eine andere Kommunikationsform zwischen
Lehrenden und Lernenden (Gruppenarbeit, Supervision in der Einzelarbeit,
Beratungsrolle von Lehrenden, insbesondere der WMA).

10. Die Situation der Lehre wird an den UniBw im Prinzip nicht anders gesehen als an den
Landesuniversitaten auch. Sie erscheint den Studenten insgesamt weder besonders positiv
noch besonders negativ. Die ,,Lehrprofile" verweisen darauf, dass fir eine Mehrheit der
Studenten Lehrveranstaltungen nicht der Ort sind, an dem ,,intrinsische Neugier oder
eigenstindiges Engagement" geweckt werden und nicht der Ort, an dem ,,viel gelernt"
wird. Einige Aspekte fallen jedoch deutlich zu Gunsten der UniBw aus. Das sind die
Urteile zu: Aufbau der Studiengange, die inhaltliche Qualitat des Lehrangebots, die
Betreuung durch die Lehrenden und die raumliche und s~ichliche Ausstattung. Stdrker
gefordert durch ihr Studium als Studenten an den Landesuniversitaten sehen sich die
UniBw-Studenten in: Allgemeinbildung, in der Beflihigung zu systematischem Arbeiten
und in der perscnlichen Entwicklung ganz allgemein.

Die Einschatzung der Lehrsituation ist ahnlich der an den Landesuniversitaten. Graduell
werden von den UniBw-Studenten jedoch Merkmale hervorgehoben, die auf die Reform-
und Campuskonstellation zurfickzufiuhren sein dAirften und auf die besondere
Bildungssozialisation durch das Studium im Kontext der Offizierausbildung.
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1l. Zu einer gezielten Vorbereitung auf Prifungen haben Studenten eindeutige
Wunschvorstellungen an die akademische Lehre und damit an die Lehrenden:
Eingrenzung der Stoffinenge, Hinweise an den Prufungsstoff in den Veranstaltungen,
gezielte Obungen und Tutorien, transparentere Bewertungskriterien.

Auyfgabe, Ziele und Zweck akademischer Lehre orientieren sich aus der
Hochschullehrerperspeklive zunachst und vor allem an der Weiterentwicklung der
Disziplin, dies ist in der Regel Mcht gleichzeitig das primare Interesse der Studenten.
Dieses ambivalente Phanomen gehbrt zu den Grundprinzipien akademischer Ausbildung.

12. Der ,,gute" Hochschullehrer ist aus Sicht von Studenten Experte in der Sache, aber auch
gleichzeitig Experte in der Vermitilung der Sache. Es reicht nicht aus, ein guter Forscher
zu sein, es reicht auch nicht aus, ein guter Lehrender zu sein. Die studentischen Urteile
werden unter einem Niitzlichkeitsaspekt getroffen, gute Fachkenntnisse sollen interessant
dargeboten werden, was Motivationsforderung und Uberzeugungsarbeit fir die
Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns einschlieBt. Von diesern Grundmuster einer Zuschreibung
von einem ,,guten" Hochsohullebrer weichen die Studenten zweier Facher graduell ab,
Geschichtswissenschaft an der UniBw Hamburg und noch deutlicher Elektrotechnik in
Muinchen. Es stehen dort weniger die didaktischen Wunschvorstellungen im Vordergrund,
sondern mehr die Fach- und Forschungskompetenz des Hochschullehrers.

Das Bid vom ,,guten" Hochschullehrer wird keineswegs nur aus einem pragmatischen
Nutzlichkeitsaspekt gesehen, mindestens ebenso zahit das Renommee als Fachexperte.

13. 90% aller Befragten geben an, dass sich der eingeschlagene Berufsweg bisher erfoillt hat,
sie wuirden die gleiche Berufsentscheidung noch einmal treffen.

Man karn von einer hohen Zufriedenheit der Befraglen uber den eingeschlagenen
Berufsweg ausgehen. Ob die relativ geringe Zahl der Unzufriedenen mehr von der
generell getroffenen Berufswahl oder den StudienverhaItnissen enttauscht ist, lafit sich in
diesem Zusammenhang nicht entscheiden.
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1. Einleitung

In einer Zeit des hochschulpolitischen Spagats zwischen Sparzwiingen und den Notwendigkeiten
zur Erneuerung erreicht die deutschen Hochschulen nach den Ergebnissen der PISA-Studie eine
neue alarmierende Nachricht: Die Studienabbruchquoten und hier insbesondere in den Sprach-,
Kultur- und Sozialwissenschaften mit iber 40% haben eine kaum hinnehmbare H6he erreicht
(Heublein U. et al. 2002). Die dort vorgelegten Zahlen bestatigen eine tiefe Kiuft zwischen dem
Anspruch der Hochschulen an Leistung und wissenschaftlichen Standard in der Ausbildung einer-
seits und demr Versagen andererseits, die Studierwihigen in moglichst hoher Anzahl an einen er-
folgreichen Studienabschluss heranzufohren.

Die Untersuchung verweist erneut auf die immensen Probleme an den Hochschulen, obwohl es an
Reformvorstellungen nicht mangelt. Allerdings bleibt deren Realisierung und konkrete Umsetzung
weiterhin zbfluissig und die Gestaltungsspielraume sind begrenzt.

Untersuchungen wie die genannte bilden die Voraussetzung foir Reformen und k6nnen damit Fehw-
entwicklungen und die Vergeudung individueller und offentlicher Ressourcen vermeiden helfen.
Hochschulreform bedarf also geeigneter Instrumente, um Erkenntnisse und damit Grundlagen for
weiterfouhrende Entscheidungen vorzustellen. Die fMr die Hochschulen geltenden Perspektiven sind
bekannt: Qualitatssicherung durch Evaluation von Forschung und Lehre, Transparenz und Wettbe-
werb, Profilbildung und internationale Ausrichtung. In diesen Kontext geh6rt auch die innerhalb
und auBerhalb der Institutionen angesiedelte Hochschulforschung als Agentin und Expertin rele-
vanter Analysen und einschlagiger Studien.

Auf die Sonderkonstellation der Universitaten der Bundeswehr (UniBw) als, Reforminstitutionen
des Bundes fur die Ausbildung des Offiziernachwuchs muss in diesem Zusammenhang nicht einge-
gangen werden, sie wird als bekannt vorausgesetzt. Die vergleichsweise anderen und giinstigeren
Studienbedingungen haben es aber nicht vermocht, die hohen Studienabbruchquoten in den Fachern
vermindern zu heffen.

Mit der vorliegenden Studie setzt das ZHQ an der Universitit der Bundeswehr Hamburg seine Be-
mfihungen fort, mit Verfahren der empirischen Hochschulforschung Strukturen und Prozesse von
Lehre und Studium aus der Perspektive ihrer Studenten aufzuzeigen. Die Dokumentation der Er-
gebnisse stellt eine Basis fur Weiterentwicklungen dar und dient somit der Qualitatssicherung. Der
Bedarf an systematischen Untersuchungen ist weiterhin groB: Zum einen zeigt sich, dass es der
Sonderstatus als Bedarfsuniversitaten des Bundes fMr den Offiziemachwuchs mit sich bringt, dass
sich bestimmte Rahrnenbedingungen fir den Offizierberuf verandern, z. B. die Attraktivitat des
Berufsweges nachlasst oder sich verschiebt und sich aus derartigen Entwicklungen bestimnmte Fol-
gerungen for das Studienangebot und die Studienficher an der UniBw ergeben. Zum anderen haben
sich die schon immer hohen Abbruchquoten in einigen Fachern eher erhuht als gesenkt; derartige
fur alle Beteiligten schmerzlichen Erfahrungen bedurfen weiterer Analysen, kausale Ableitungen
verkurzen das Problem unzuldssig. Evaluation an den UniBw haben daruber hinaus auch eine be-
sondere Bedeutung dadurch, dass die Studienftcher nach einem Reformkonzept studiert werden
und deren Leistungen somit im Wettbewerb stehen mit Entwicklungen und Reformbestrebungen an
den Landesuniversitaten.

Mit seinen langjahrigen Begleituntersuchungen von Studium und Lebre versucht das ZHQ derarti-
gen Forderungen gerecht zu werden und kann auf ein Untersuchungskonzept und auf Erfahrungen
verweisen, das den Ergebnissen dieses Berichts in besonderer Weise zugute kommt: Vorgelegt
werden die Angaben der insgesamt 7. Vollerhebung der Studenten der UniBw Hamburg und die



der 3. Erhebung zusammen mit der UniBw Manchen. Damit ist nahezu der gesamte Offiziernach-
wuchs der Jahrgange 1991 bis 1998 erfasst.

Das in diesem Bericht vorzustellende Datenmaterial basiert auf der zuletzt durchgefiohrten Befra-
gung des ZHQ vom Sommer 1999 und stellt mit der Behandlung des Themenbereichs ,,Lehre und
Studium" den noch nicht behandelten Teil dieser Befragung dar. Teilbericht 1 ,,Der Offizierberuf
im Wandel?" wurde im November 2000 veroffentlicht und im Januar 2001 dem Akademischen Se-
nat der UniBw Hamburg vorgestellt, Teilbericht 2 ,,Die politischen Orientierungen der Offizierstu-
denten im Vergleich zu den Studenten an den 6ffentlichen Universititen" wurde im Dezember 2001
vorgelegt. Der Analyse von ,,Lehre und Studium" kommt im Kontext der o.g. anderen Berichte eine
besondere Bedeutung zu, gleichwohl ist sie auch in enger Beziehung zu den bereits ver6ffentlichten
Ergebnissen zu sehen.

Aufgrund der langfristigen Anlage der Studentenbefragungen des ZHQ ist nicht nur eine Untersu-
chung der Bereiche Lehre und Studium im Querschnitt, sondem sind fir ausgewahite Indikatoren
auch Langsschnittbetrachtungen m6glich. Zudem konnen wir einen Vergleich zu den Landesuniver-
sitaten vornehmen, da ein Teil des Instrumentariums aus den Studentenbefragungen der Arbeits-
gruppe Hochschulforschung, UniversitAt Konstanz' tibernommen wurde. Auf dieser Grundlage
werden sowohl Fragestellungen zur aktuellen Situation der Lehre und des Studiums an den UniBw
als auch zeitliche Entwicklungen untersucht. Weiter lassen sich vor dem Hintergrund der Ergebnis-
se der Landesuniversitaten Spezifika der Universitaten der Bundeswehr in Hamburg und Munchen
sowie Unterschiede zu einem Studium an den Landesuniversitaten herausarbeiten.

Im Rahmen der Ausbildung des Offiziernachwuchses, die den heutigen Anforderungen angepaBt
sein sollte, nimmt das wissenschaftliche Studium eine zentrale Stellung ein. Es dient sowohl der
Ausbildung wissenschaftlicher und fachlicher FRhigkeiten, die in den Streitkraften und auf dem
zivilen Arbeitsmarkt unabdingbar sind, als auch der Entwicklung eines individuellen Arbeits- und
Lernstils, der Weiterentwicklung und Festigung der eigenen Pers~nlichkeit sowie der Ausbildung
von interkulturellen Kompetenzen, die zunehmend wichtiger werden.

Der folgende Bericht legt also seinen Schwerpunkt auf die komplexen ZusammenhAnge von Lehre
und Lernen, im einzelnen werden behandelt: Die Situation von Lehre und Studium in den Fachbe-
reichen und Fichern beider Universitaten, als Konstrukte das ,,typische" Lehrverhalten der Lehren-
den sowie der ,,gute" Hochschullehrer aus Sicht der Studenten. Dazu gehoren ferner die Perzeption
der Studienanforderungen, das Lern- und Studierverhalten, das studentische Zeitbudget sowie das
fachliche Anspruchsniveau. Weiter wird die studentische Lebenswelt an der UniBw beschrieben,
die nicht nur vom Studium bestimmt wird, sondern andere Lebens- und Erlebensinhalte gestalten
die Lebenssituation wahrend der Studienzeit mit, es wird von der Einbindung des Studiums in die
umfassendere Lebenssituation am Studienort berichtet werden. Zu Beginn wird aber die Studenten-
schaft der UniBw anhand sozialstruktureller Merkmale beschrieben und der Frage nachgegangen,
inwieweit sich die Studenten der UniBw von den Studenten der LandesuniversitAten in ihrer sozia-
len Herkunfi unterscheiden. Dahinter steht die Frage, ob und in welchem AusmaB der Offizierberuf
ein sog. Aufsteigerberuf bleibt.

2. Rficklauf, Methode und Darstellungsform der Ergebnisse

Mit der Studentenbefragung des ZHQ aus dem Jahr 1999 liegt eine reprasentative Befragungen der
Studentenschaft an den UniBw in Hamburg und Munchen der Studentenjahrgange 1996-1998 vor.

'Der Arbeitsgmppe Hochschulforschung m)chten wir an dieser Stelle danken fMr das Oberlassen des Frageinstrumen-
tariums, das dem ZHQ zur Nutzung fu-r die eigene Studentenbefragung zur Verfligung gestellt wurde.
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Die Datenbasis umfaBt N=730 verwertbare Fragebogen ffir die UniBw Hamburg (Rficklaufquote
58,6%) sowie N=668 ffir die UniBw Munchen (Rficklaufquote 56,3%).

Die Reprasentativitat der vorliegenden Daten wurde nach den Aul3enkriterien der Zugeh6rigkeit zu
einem Studentenjahrgang sowie zu den einzelnen Teilstreitkraften uberprfiit. Dabei liegt die Ver-
teilung der Stichprobe nach diesen Kriterien sehr nah an den Gegebenheiten der Grundgesamtheit
der Studentenschaft der UniBw der Jahrgange 1996-1998 wie die Grafiken la und lb zeigen.

Grafik la: Repraisentativitit nach Auflenkriterien, UniBw Hamburg

Reprisentativittt nach Jahrgang Reprisentativitit nach Teilstreitkraft
% %
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Grafik lb: Reprisentativitdt nach Auflenkriterien, UniBw Mfinchen
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Tabelle 1: Ausschbpfung und Rficklaufquoten nach Studiengang
UniBw Hamburg und Mfinchen

Studen- UniBw Hamburg Studien- UniBw MOnchen
gang Befragte Studenten Rficklaufquote gang Befragte Studenten Rficklaufquote

,% %
ET 98 111 88,29 BauV 99 123 80,49
MB 67 118 56,78 ET 53 125 42,40
PAD 106 284 37,32 [IF 57 104 54,81
BWL 212 348 60,92 LRT 96 228 42,11
VWL 62 86 72,09 PAD 97 117 82,91
WI 90 99 90,91 Sport 42 49 85,71
Pol 61 113 53,98 SOWI 117 144 81,25
Gesch 34 86 39,53 wow 107 296 36,15

Summe 730 1245 Summe 668 1186
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Der Ruicklauf, nach den einzelnen Studiengangen differenziert, gibt weiteren AufschluB uber die
GCite der Stichprobe aus der Studentenschaft der UniBw. In den einzelnen Studiengangen variiert
die Aussch6pfung aus der Grundgesamtheit zwar relativ weit: Die Ricklaufquoten an der UniBw
Hamburg liegen zwischen 37% im Studiengang PAdagogik und nahezu 91% im Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen, an der UniBw Muinchen liegt der Rucklauf zwischen 36% im Studiengang
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften sowie annahernd 86% im Studiengang Sportwissen-
schaften. Allerdings k6nnen wir bei den universitaren Studiengangen an beiden UniBw von guten
bis nahezu vollstandigen Rucklaufquoten ausgehen, was gleichzeitig bedeutet, bei der Interpretation
der folgenden Angaben keine Einschrankungen hinsichtlich der Verlasslichkeit des Datenmaterials
machen zu mfssen.2 Allein die Fachhochschulstudiengange in Mtinchen sind mit den Daten der
vorliegenden Untersuchung in geringerem MaBe reprasentiert. Zum Zeitpunkt der Befragung haben
viele der Fachhochschul-Studenten ihre Fachpraktika absolviert und waren insofern nicht erreich-
bar. Der Ruicklauf an Fragebogen war dementsprechend niedriger und erreichte mit knapp Ober 30%
einen kritischen Wert. Deren Ergebnisse werden im Kontext dieser Studie daher nicht behandelt.

Der vorliegende Bericht bietet eine empirisch-deskriptive Ergebnisdarstellung des breit angelegten
Themenbereiches Lebre und Studium. Die Befragungsergebnisse werden vorwiegend in Form von
Tabellen und Grafiken vorgestellt. Wir nutzen damit die Methoden der Elementarstatistik, wie es
von der Anlage der Studie her nahe liegt und angemessen ist. Faktorenanalytische Berechnungen.
sind bei einigen Variablen zur Systematisierung der Items der eigentlichen Ergebnisdarstellung vor-
angegangen; weitere multivariate Verfahren wurden in diesem Zusammenhang nicht ffir sinnvoll
erachtet. In den Tabellen sind in der Regel Prozentangaben ausgewiesen sowie in den Grafiken
Mittelwerte, worauf im Text entsprechend Bezug genommen wird. Diese Form der Darstellung ld~t
Vergleiche mit vorangegangenen Untersuchungen und mit denen der Arbeitsgruppe Hochschulfor-
schung zu. Gleichwohl gait es sozusagen als Voraussetzung fiur die Vorstellung der Daten zu prO-
fen, wie sich die Haufigkeiten in den einzelnen Items verteilen, die statistischen Kennwerte muBten
festgelegt werden (u.a. PrOfungen von Verteilungen, Varianzberechnungen, Signifikanzprofangen).
Aus diesen Erkenntnissen resultieren die im Bericht vorgenommenen Differenzierungen.

3. Zur sozialen Herkunft der UniBw-Studenten 1999

Die den folgenden Abschnitt der Arbeit leitende Frage lautet: Stellen die UniBw-Studenten und
damit die Abiturientenr; die den Offizierberuf wahlen, nach dem Kriterium soziale Herkunft eine
ausgelesene Stichprobe dar unter den mAnnlichen Studienberechtigten? Bezogen auf das Kriterium
,,politische Orientierungen" konnten wir dies an anderer Stelle zweifelsfrei bestatigen (Bonnemann
A., Posner C. 2001). Wie also sind die Zusammenhange, far welche Abiturienten mit welchen
mentalen Einstellungen und welchem sozialen Hintergrund ist der Offizierberuf mit integriertemr
akademischen Studium interessant? Diese fir den Offizierberuf ganz zentrale Frage stellt sich na-
trlich nicht neu und summa summarum bestatigen die einschlagigen Untersuchungen relativ uiber-
einstimmend ein soziales Rekrutierungsmuster des mittelstandisch-aufstiegsorientierten familiaren
Bildungsmilieus. Was heiBt das? Abgesehen davon, dass mit sozialem Aufstieg im allgemeinen
bestimmte Motivations-, Leistungs- und Verhaltensmuster verbunden sind, wird mit der Berufswahl
Offizier mit integriertem Studium die Chance gesehen, die elterliche soziale Lebenswelt zu verlas-
sen, um sich in der gesellschaftlichen Position zu verbessern. Sozialer Aufstieg muss in diesem Fall
nicht notwendigerweise an das Kriterium des Offizierstatus oder des akademischen Diploms oder
beides zusammen gebunden sein, es kann u. U. schon das Merkmal der Verbeamtung, der Sicher-
heit, des geregelten Einkommens und das geregelte Weiterkommen im Beruf zu einem relativ fro-
hen Zeitpunkt sein. Dennoch ist davon auszugehen, dass insbesondere das Studienangebot und das

2 Den Studentenbereichen an beiden Universivten sei fur ihre engagierte und besonders hilfreiche Unterstfmzung bei der
organisatorischen Durchfir-mmg der Befragung besonderer Dank gesagt
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akademische Diplom als in unserer Gesellschaft h6chster Bildungsabschluss ein entscheidender,
aber sicher nicht der ausschlaggebende Faktor ffir den sozialen Aufstieg darstellt.

Die Aufnahme eines akademischen Studiums an den Landesuniversitaten ist dagegen zunachst noch
kein Garant ffir sozialen Aufstieg, er gestaltet sich erst mit der endgultigen Berufswahl nach Studi-
enabschluss in der Arbeitswelt. Gleichwohl sind mit dem Studium die Weichen weitgehend gestellt,
die Wahrscheinlichkeit einer gehobenen gesellschafilichen Positionierung disponiert. Insofern stellt
sich bei dem folgenden Vergleich zur sozialen Herkunfi beider Studentengruppen die Frage nach
gesellschafllichem Aufstieg etwas unterschiedlich, aber der Vergleich selbst bleibt legitim und
sinnvoll.

Zundchst gilt es aber auf allgemein gesellschaftliche Entwicklungen hinzuweisen, die auch den
methodischen Zugang zu dieser Frage in der Bildungsforschung modifiziert haben. In den vergan-
genen 20 Jahren ist der Anteil mittlerer und hoherer Schulabschlusse in der Bundesrepublik deutlich
gestiegen, aber gleichzeitig damit auch das entsprechende qualifikatorische Anforderungsprofil in
der Arbeitswelt. Nur weniger als die Halfte aller Auszubildenden z.B. verftigen noch uiber einen
Hauptschulabschluss. In dem MaBe, in dem der Anteil der Eltern mit Abiturabschluss zugenommen
hat (ca. 100/o), hat der Anteil der Eltern mit Hauptschulabschluss bis Ende der 90er-Jahre abge-
nommen.

In der Zuordnung nach Statusgruppen bediente sich die Bildungsforschung lange Jahre vorwiegend
des Indikators der beruflichen Stellung des Vaters. Die Aussagekraft dieses Verfahrens hat jedoch
speziell in der Bundesrepublik mehr und mehr abgenommen, zum Beispiel hat sich das soziale Mi-
lieu von Teilen der Angestellten und Teilen der Arbeiterschaft stark angeglichen. Die soziale Grup-
pierung allein nach den Kategorien Beamter, Angestellter, SelbstAndiger, Arbeiter (mit den jeweili-
gen Differenzierungen) bewahrt sich immer weniger fir die Abbildung sozialer Unterschiede, nur
fir die Statusgruppe Arbeiter ist der Indikator weitgehend stabil geblieben.

In dem folgenden Vorgehen in der Klassifizierung der UniBw-Studenten nach ihrer sozialen Her-
kunfi gleichen wir uns den Vorgehensweisen der aktuellen Bildungsforschung an und nutzen die
Methoden, die die soziale Realitat besser dokumentieren. Das ist zum einen die Betrachtung des
h6chsten Bildungsabschlusses der Eltern und zum zweiten ein Kombinationsindikator, der sich aus
dem Bildungsstatus der Eltem und der beruflichen Stellung zusammensetzt. Der Fokus in der Klas-
sifizierung hat sich mehr in die Richtung des Bildungshintergrunds der Familie verschoben, er hat
einen besonders starken Einfluss auf die Bildungsentscheidung der Kinder und ist somit auch ein
wichtiges Motiv fir den sozialen Aufstieg.

In unserer Laingsschnittbetrachtung der sozialen Rekrutierung des Offiziernachwuchses haben wir
gesehen, dass sich mit der Etablierung des Studiums in den frifhen 70er-Jahren zwar das Muster der
sozialen Schichtung der Oftiziere dem der mAnnlichen Studenten an den Landesuniversitaten ange-
nahert hat, dennoch aber ein entscheidender Unterschied bestehen blieb, der in der 95er-
Untersuchung bedeutete: ,Der Anteil der Eltern mit Abschluss Hauptschule und Mittlere Reife liegt
bei den UniBw-Studenten deutlich hoher als bei denen der Landesuniversitaten, dagegen ist der
Anteil der Eltem mit UniversitAtsabschluss bei den UniBw-Studenten sogar um die Haifte niedri-
ger...nur jeder vierte Student an der UniBw stammt aus einem akademischen Eltemhaus (Universi-
tat oder Fachhochschule), dagegen sind es an den Landesuniversitaten nahezu die Halfite aller Stu-
denten" (Bonnemann, A., Hofmann-Broll, U., 1999 S. 23).

Ein unmittelbarer Bezug zu diesen Daten ist mit der 99er-Untersuchung etwas erschwert, da die
Zahl der UniBw-Studenten aus den neuen Landern vergleichsweise stark zugenommen hat und sich
vor dem Hintergrund des anderen Bildungssystems in der ehemaligen DDR das Zuordnungsmuster
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verschiebt. Dies geht aus der folgenden Grafik deutlich hervor, in der der h6chste Bildungsab-
schluss der Elter, getrennt nach alten und neuen BundeslAndern, aufgezeigt wird.

Grafik 2: [chster Bildungsabschluss der Eltern, UniBw Studenten 1999 und minnliche
Studenten der Landesuniversititen 1998 im Vergleich, aite und neue Bundeslinder
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Quelle Daten der Studenten der Landesuniversititen: Arbeitsgruppe Hochschulforschung, Univ. Konstanz, 1998
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Anhand des h6chsten Bildungsabschlusses der Eltern der UniBw-Studenten beider Universitaten
zeigt sich erneut deutlich, dass der Offizierberuf in besonderem MaBe Aufstiegschancen fur Abitu-
rienten aus den mittleren sozialen Schichten bietet. Mit 21% (UniBw) gegenuber 36% (Landesuni-
versitAten) in den alten Bundeslindern und 45% (UniBw) gegenuber 57% (LandesuniversitAten) in
den neuen Bundeshlndern stammen ungleich weniger Offizierstudenten aus Familien mit Universi-
tits- oder Fachhochschulabschluss. Andererseits liegt der Anteil der Eltern mit dem hochsten Bil-
dungsabschluss mittlere Reife bei den UniBw-Studenten bei immerhin 37% gegenuber 19% an den
Landesuniversitaten in den alten Bundeslandern und 28% gegenuiber 12% in den neuen Bundeslmn-
dern. Die Prozentangaben sind also rund doppelt so hoch. Der Unterschied zwischen den Studen-
tengruppen ist betrachtlich und es bestdtigt sich in der 99er-Befragung erneut in vergleichbar Ahnli-
cher Weise, dass die Studienberechtigten, die den Offizierberuf wihlen, uberproportional haufiger
als mannliche Studenten an den Landesuniversitaten aus ElternhAusern mit einem mittleren Bil-
dungshintergrund kommnen. Das Bild des mittelstiandisch-aufstiegsorientierten familialen Her-
kunftsmilieus setzt sich eindrucksvoll fort. Im Vergleich zu der 95er-Untersuchung ist der Prozent-
satz h6chster Bildungsabschluss Mittlere Reife in den alten Bundeslindern sogar noch einmal um
6% gestiegen.

Ein bedeutsamer Unterschied besteht jedoch zwischen den Studenten aus den neuen und den alten
Bundeslandern. Das vergleichsweise andere Bildungssystem in der ehemaligen DDR wirkt sich fir
die Eltemgeneration der Studenten in der Zuordnung insofern aus, als z.B. doppelt so viele Eltem
in den neuen Bundeslandern einen Hochschulabschluss vorzuweisen haben und der Anteil der unte-
ren und mittleren Abschlosse dementsprechend niedriger ausfallt, dieses Phanomen gilt fir beide
Studentengruppen. Die anteiligen Relationen in den einzelnen Kategorien der Bildungsabschlusse
zwischen ihnen sind allerdings ihnlich verteilt wie in den alten Bundeslandem. Ein bedeutsamer
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Unterschied zeigt sich jedoch beim Anteil des hichsten Bildungsabschlusses Hochschulabschluss
zwischen den Studenten aus den neuen Bundeslindern im Vergleich zu den alten Bundeslindern.
Dies mag mit dem aus der Sozialstrukturforschung bekannten Effekt der sozialen Schlief3ung zu-
sammenhangen, der eine Blockierung des sozialen Aufstiegs bewirkt (GeiBler, 1996 S. 242). Nach
einer Phase besonders starker sozialer Mobilitat in der Nachkriegszeit in der damaligen DDR er-
folgte eine Abschottung der aufgestiegenen Schichten nach unten, der soziale Aufstieg fir untere
Schichten mit geringerer Bildung wurde erschwert. Nach einer weiteren Phase einer verstarkten
sozialen Mobilitat in den ersten Jahren nach der Wende erfolgte wiederum eine Schliefung. So
k6nnte sich die geringe Zahl der Studenten aus Herkunftsfamilien mit niedrigen und mittleren Bil-
dungsabschluissen der Eltern aus den neuen Bundeslindern erkiaren:

Grafik 3: Studierende nach sozialer Herkunftsgruppe 3

UniBw Studenten 1999 und Studenten der Landesuniversitfiten 2000 im Vergleich
alte und neue Bundeslinder
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Die Diagnose der mittelstindisch-aufstiegsorientierten Zusammensetzung der UniBw-Studenten-
schaft wird mit der zweiten Zugangsweise voU bestatigt. Auch dieser aus den zwei Komponenten
,,berufliche Stellung des Vaters" und ,,h6chster Bildungsabschluss" zusammengesetzte Indikator
trennt das Herkunflsmilieu zwischen UniBw-Studenten und Studenten an den Landesuniversitaten
in aller Deutlichkeit. Es kommt mit diesem Verfabren vor allem noch eindeutiger zum Ausdruck,
dass an der UniBw mit 30% gegenfiber lediglich 14% an den Landesuniversitaten doppelt so viele
Studenten aus der niedrigen sozialen Herkunftsgnuppe studieren, in der Kategorie hohe soziale Her-
kunftsgruppe ist es in den alten Bundeslandern genau umgekehrt, 32% der mannlichen Studenten
der Landesuniversitaten stammen aus der hohen Herkunflsgruppe, aber nur 12% der UniBw-
Studenten. Dies sind in diesem Zusammenhang die auffallendsten Angaben, der gleiche Trend ist
aber auch bei den Studenten aus den neuen Bundeslindern zu verfolgen. Die Regeln der relativ sta-
bilen Bildungsvererbung an den LandesuniversitAten, derart, dass Kinder aus Familien, bei denen

3 Das KonstruMkt ,,soziale Herkunftsgmppe" wurde im Rahmen der Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks
(DSW) und des Hochschul-Informations-Systems (HIS) entwickelt und seit 1982 erhoben (vgl. Schnitzer K. et al.
2001). In diesem Indikator wird die berufliche Stellung der Eltern und deren Bildungsstand berficksichtigt, so daB eine
grobe Abbildung der sozialen Herkunft der Studentenschaft ernbglicht wird. Die Bildung dieses Indikators konnte mit
den Daten der UniBw Studentenbefragung nachvollzogen werden.
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eine akademische Ausbildung traditionell ublich ist, wiederum in aller Selbstverstandlichkeit ein
Studium aufnehmen, gelten in der Weise nicht fir das Studium an der UniBw. Es sind andere Re-
gen, die zum UniBw-Studium fihren, diese haben mit der ubergeordneten Entscheidung for den
Offizierberufzu tun und fihren letztendlich wieder zu den komplizierten Fragen der Ambiguitit bei
der Wahl des Offizierberufsweges zwischen Offizierberufsbild und Professionalisierung auf ein
akademisches Berufsfeld hin. Es scheint jedenfalls so zu sein, dass fir diejenigen, die sich fir den
Beruf entscheiden, das Offizierberufsbild erst in zweiter Hinsicht mit dem Bild des Akademischen
verbunden wird, das Offizierberufsbild wird (noch) nicht mit dem eines herkommlichen akademi-
schen Berufs assoziiert.

4. Wichtigkeit von Lebensbereichen

Der Bildungshintergrund der Eltern hat einen entscheidenden Einfluss auf die Bildungsentschei-
dung der Kinder (Bildungsvererbung) generell und damit auf die Entscheidung zur Berufswahl.
Bezogen auf die Kennzeichnung der UniBw-Studentenschaft als ,,mittelstandisch-
aufstiegsorientiert", lasst sich die Vermutung ableiten, dass sich in der Wichtigkeit einzelner ,,Le-
bensbereiche", die im wesentlichen unser gesellschaftliches Leben bestimmen, ebenfalls bestimmte
charakteristische Differenzen im Vergleich zu den Studenten der Landesuniversitaten abzeichnen
konnten. Sie waren Indikatoren fir die Entscheidung zum Offizierberuf mit integriertem akademi-
schen Studium und konnten als weitere Hinweise fr eine Beschreibung berufstypischer Motive
dienen. Diese Merkmale bilden dann eine andere Wahrnehmung von der spezifischen Person-
Umwelt-Relation der UniBw-Studenten ab und damit von der Bedeutungszumessung bestimmter
Lebensbereiche, die fir die eigenen Lebensperspektiven wichtig sind und den Vorstellungen von
der Gestaltung der individuellen Lebenswelt entsprechen.

Wir setzen damit den Versuch, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Studen-
tengruppen zu beschreiben mit einem weiteren Verfahren fort, das ebenfalls dem Konstanzer In-
strumentarium entnommen ist. Es wurde neu in die Untersuchung aufgenommen, Langsschnittan-
gaben sind daher nicht verfigbar.

Grafik 4: Wichtigkeit einzelner Lebensbereiche, UniBw 1999 vs. Landesuniversifiiten 1998
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Rangfolgen

UniBw MW Landesuniversititen MW
Partner/eigene Familie 6,2 Paitner/eigene Familie 6,0
Geselligkeit mad Freundeskreis 5,9 Geselligkeit und Freundeskreis 6,0
Freizeit und Hobbys 5,7 Freizeit und Hobbys 5,7
Beruf und Arbeit 5,7 Hochschule mid Studium 5,5
Eltem mnd Geschwister 5,7 Natur mid Umwelt 5,3
Hochschule mad Studium 5,3 Eltem mnd Geschwister 5,3
Teclink mid Technologie 5,0 Beruf und Albeit 5,2
Politik mid 6ffentliches Leben 5,0 Politik und iffentliches Leben 4,8
Natur mid Umwelt 4,7 Technik mid Technologie 4,7
Wissenschaft und Forschung 4,4 Wissenschaft mad Forschmag 4,6
Kunst mind Kulturelles 3,8 Kunst und Kulturelles 4,5

rReligion mid Glaube 2,8 Religion und Glaube 2,9

Fur die Erstellung der Grafik wurden die 12 vorgegebenen Lebensbereiche anhand der Mittelwerte
der UniBw-Studenten in eine Rangfolge gebracht und die entsprechenden Angaben der Studenten
der Landesuniversitaiten zugeordnet.

In der Abfolge der Wichtigkeit der Merkmale stehen fur die UniBw-Studenten Aspekte im Vorder-
grund, die auf nahe Beziehungen (Familie, Freundeskreis) und den Beruf hin ausgerichtet sind (ho-
he Familien- und Berufsorientierung), vergleichsweise weniger wichtig erscheinen dagegen Berei-
che, die mit Wissenschaft, Kultur und Religion zusammenhangen. Das Charakteristische ist danach
zum einen ein Bedurfnis nach sozialer Einbindung und andererseits eine relative Ablehnung von
Dingen, die eher abstrakter, asthetischer oder weltanschaulicher Art sind. Dabei stellt sich aller-
dings heraus, dass dieses Muster im Prinzip in ahnlicher Weise auch von den mainnlichen Studenten
der Landesuniversitaten angegeben wird, soziale NAhe und Freizeit sind die eigentlich wichtigen
Lebensbereiche, Wissenschaft, Kultur und Religion dagegen nicht so sehr. Der Unterschied besteht
lediglich in dem AusmaB der Angaben.

Insgesamt aber liegen die Abweichungen in den Ergebnissen nicht in einer GrcBenordnung, dass
von zwei mehr oder minder unterschiedlichen Weltbildern zwischen den beiden Studentengruppen
ausgegangen werden k6nnte, doch einige weitere Unterschiede summieren sich und lassen folgen-
des erkennen: Wichtiger als ffir Studenten an den Landesuniversitaten erscheinen fifr die UniBw-
Studenten die Bereiche ,,Beruf und Arbeit", ,,Technik und Technologie", ,,Politik und 6ffentliches
Leben" und der Bezug zur Familie, insbesondere zu ,,Eltem und Geschwistern", weniger wichtig
sind ihnen die Bereiche ,,Natur und Umwelt", ,,Wissenschaft und Forschung" und ,Kunst und Kul-
turelles".

Es werden also solche Lebensbereiche von den UniBw-Studenten h6her eingeschatzt, die iiber Fa-
higkeiten in der Arbeitswelt und hier insbesondere in der der modemen Welt der Technik und/oder
der des 6ffentlichen Lebens Erfolg und ginstige berufliche Perspektiven versprechen. Das graduell
Andere besteht in der weitgehenden Absicherung der Lebensplanung, Unklarheiten oder Unsicher-
heiten werden m6glichst gering gehalten, die Perspektive ist zukunfis- und leistungsorientiert und
von der Vorstellung einer Balance zwischen Beruf und Familie geleitet. Dieses kanalisierte Bild
scheint symptomatisch fir die Offizierberufswahl, es wird gefdrdert von dem eingeschrankten Fa-
cherangebot an den UniBw, so dass der Zusammenhang schlussig wird ftir eine Rekrutierung der
UniBw-Studentenschaft, die in ihrer sozialen Zusammensetzung aus eher bildungsferneren Schich-
ten stammen.
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5. Das .Lebensarrangement" der UniBw-Studenten in der Phase des Studiums

Das zentral Andere am Studium an den UniBw im Vergleich zu den Landesuniversitaten besteht
darin, dass die Studenten ihren Soldatenstatus beibehalten, sie besoldet werden, sie auf dem Cam-
pus untergebracht sind und weitere beamtenrechtliche Privilegien erfahren. Den Studenten ist damit
die einmalige Chance gegeben, sich voll auf ihr Studium einzulassen, die Bewaltigung der Studien-
anforderungen soil im Mittelpunkt des ,,Lebensarrangements" stehen, so sieht es das Konzept vor.
Es folgt damit zusatzlich rationellen Uberlegungen ffr eine m6glichst zugige Bewaltigung des Stu-
diums, das damit aber auch fur die Lebensgestaltung in einem Alter von Anfang 20 mit der Kon-
zentration auf diesen einen Lebensbereich wohl auch einengende Auswirkungen austibt. Diese Stu-
dienbedingung ist jedenfalls mit ein entscheidendes Kennzeichen der UniBw und gibt den Studen-
ten ganz andere Rahmenbedingungen fir die Gestaltung ibres Studiums und ihrer Studienzeit am
Studienort vor als sie fMr Studenten an der Landesuniversitat z.B. am gleichen Studienort gegeben
sind. Von den Rahmenbedingungen her sind die UniBw-Studenten durchaus privilegiert. Vor dem
Hintergrund der langjahrigen Erfahrungen mit den hohen Studienabbruchquoten lAsst sich aller-
dings in Annaherung sagen, dass dieser Privilegiertenstatus sich in direkter oder nachvollziehbarer
Weise auf den Studienerfolg nicht auswirkt.

Die individuelle, Gestaltung der Lebenssituation ist natirlich nicht nur von derart vorgegebenen
Bedingungen und den jeweiligen Studienanforderungen abhangig, sie ist gleichermaBen abhiingig
von den pers~nlichen Mentalitaten des Einzelnen, von der individuellen Leistungsdisposition, von
seinen Lebensgewohnheiten, seinen privaten Bindungen, seinem Eingebundensein in die Soldaten-
rolle, seinen Langzeiterwartungen und Zielen und seinen Interessen uber das Studium hinaus.

Tabelle 2
Frage: Weiche der folgenden Beschreibungen wflrde Thre derzeitige Lebenssituation am ehesten kennzeichnen?

UniBw Studenten 1999

UmiBw Hamburg UniBw Miinchen
technische nichtt. technische nicdtt.

Angaben in Prozent Fficher Ficher Ficher Ficher Gesamt
Basis: Abe Befi'aten 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Hochschule md Stadium bilden den Mittelpunkt, a*fden fast 46,6% 21,7% 40,0% 26,1% 31,4%
abe meine Interessen mind Aktivititen ausgerichtet sind. 4_2%0_._1

Ich absohiere mein Studium vie eine normale Berufstitigkeit,
wean ich meine Pensum erffiilt babe, hat meine Freizeit wenig 38,7%16 51,2% 43,3% 45,5% 45,7-1.
mit Hochschule und Studhnn z tan.
Das Studium ist fir mid" nicht die einzig vichtige 14,2% 25,8% 15,7% 24,77% 21,2%
Bedhlftigung; andere Bereiche sind ebenso wichtig.
Das Stadium ist fDir midh eher Nebensache, daich viele
anderweitige Verpflichtungen und Interessen auBerhalb des ,4% 1,3% 1,0% 3, 7 1, 7%
1 Hocchulbereichs babe.

Bei der gegebenen Situation des Eingebundenseins des Studiums in die Offizierausbildung ver-
wundert es nicht, dass nahezu die Halfte der UniBw-Studenten das Studium annahernd wie eine
normale Berufstatigkeit wahmimmt und somit zwischen Freizeit und Studium deutlich trennt.
Allerdings ist diese Einstellung bei den Studenten der nicht-technischen Facher haufiger vertre-
ten. Es kann vermutet werden, dass das Berufs- und Dienstzeitdenken aus der Phase vor dem
Studienbeginn zu dieser Einstellung dem Studium gegenuiber beitragt und sich im Studienablauf
allmAhlich relativiert.
Es sieht so aus, als sei die ungleich hohere Studienbelastung in den technischen Fachern (insbe-
sondere bei den Hamburger MB-Studenten) der Grund dafor, dass far die Ingenieurstudenten
Hochschule und Studium nahezu doppelt so haufig wie ffr die der anderen Facher den Lebens-
mittelpunkt bilden. Das Studium bindet ffr sie fast alle Interessen und AktivitAten.

10



- Fr etwa jeden fiinften Studenten bildet das Studium nicht die einzig wichtige Beschafligung.
Threr Aussage nach gibt es andere Bereiche von Bedeutung in ihrer Lebensausrichtung, die glei-
chermaBen wichtig erscheinen, u.a. ist dabei an die berufliche Affinitat mit der soldatischen
Welt zu denken. Diese Studenten sind haufiger in den nicht-technischen Fachern zu finden.

- Die Anzahl derjenigen, ffir die das Studium eher Nebensache ist, die es sich leisten k6nnen oder
wollen, neben dem Studium einer wiehtigeren Sache nachzugehen, bleibt mit weniger als 2%
verschwindend gering.

- Es lsst sich also eine Abfolge davon bilden, wie die UniBw-Studenten ihr Studium sehen und
wie sie es in die Gestaltung ihrer darfiber hinausgehenden Lebensfiihrung am Studienort einbin-
den: Fir etwas weniger als die Halfte wird es als eine normale Berufstatigkeit angesehen, fir ca.
ein Drittel stellt es den Lebensmittelpunkt dar, fir ein Frinftel sind auch andere Lebensbereiche
gleichrangig mit dem Studium, aber Studium als Nebensache zu bezeichnen, bleibt die absolute
Ausnahme.

Dieses eher noch generelle Wahrnehmungsmuster des Studiums in der Lebensgestaltung der Stu-
denten lasst sich im einzelnen noch weiter pra-zisieren:

Hierzu wurden noch einmal sieben Vorgaben formuliert, die sich auf einige typische Miglichkeiten
von jungen Mannern beziehen, ihren Lebensalltag wahrend der Studienzeit in einer GroBstadt zu
verbringen. Wie richtet man sich aus zwischen Studieren, Wochenendheimfahrten, Kultur- und
Freizeitangebot und GroBstadtszene?

Tabelle 3
Frage: Dies 1I5t sich im einzelnen noch niher beschreiben:

UniBw Studenten 1999

UniBw Hamburg UniBw Mfinchen
technische nichtL. technische nichtt.

Angaben in Prozent Ficher Ficher Ficher Ficher Gesamt
Basis Alle Befragten 253 471 300 355 1382

stimme zu 42,70% 48,6% 37,3% 42,5% '43,4%
Das Stadium betrachte ich mehr wie einen neutral 12,3% 11,5% 15, 7%, 14,6% 13,3%
Lehrgang, der bestanden werden mug

stimme nicht zu 45,1% 39,9%. 47,0% 42,8016 43,3%

Ich nutze h Iiufig das breite Kulturangebot am snmme zu 16,9% 37,6% 24,5% 44, 7-, 32,816%
Studienort (Theater, Kino, Museen usw.) neutral 22,8% 26,5% 24,5% 27,2% 25,6%

stimme nicht zu 60,2% 35,9% 50,7% 28,1% 41,6%
astimme zu • 43,1% 46,701% 30,5% 36,2% 39,71%An den Wuchenenden fabare ich hiuluig nach netl1,% 157 149 1,% 14%

Haaseneutral 12,3% 15,7% 14,9% 12,7 14,1%
stame nicht zu 44,70, 37,6% 54,6% 51,1% 46,2%

Ich kenne rich relativ gut in der stimme zu 16,6% 32,6% 22,5% 34,2% 28,0%
GroBftadt-Szene aso (Knelpen, Disco, Treffs neutral 24,1% 22,5% 20,5% 27,7016 23,6%
usw.) stimme nicht zu 59,3% 44,90% 57,0% 38,1% 48,4%

stimme zu 17,1% 31,6% 31,7%4 48,9% 33,5%
Ich nutze hilutIg die Freizeftangebote am
Studlenort und Umgebung neutral 29,8% 30,3% 27,17% 28,2% 29,0%

stimme nicht zu 53,2% 38,1% 40,70% 22,9% 37,5%
Ich nutze Interessante Angebote der stimme zu 3,2% 8,9% 3,0% 8,1% 6,3%
Landesuniversitilten (Vortrige, Wffent]. neutral 4,0%1. 11,9% 10,9% 11,5% 10,1%
Veranstaltungen, Kurse o.i) stimme nlcht zu 92,9% 79,2% 86,1% 80,3% 83,5%

Mit Studium mnd Oflizierberufsrolle ist stimme zu 64,8% *. 39,8"lo 60,1% 37,1% 48,2%
meine derzeitige Lebenssituation voll neutral 17,8% J 26,8% 17,9% 32,0% 24,5%
ausgelastet . stimme nlcht zu 17,4% 1 33,4% 21,9% 30,9%

Die Angaben der Studenten lassen wiederum ein bestimmtes Muster erkennen: Zum einen sind
Unterschiede zwischen denen der Hamburger und Mufnchner Studenten nur gradueller Art, wahrend
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die zwischen denen der technischen und nicht-technischen Facher prinzipiellerer Art sind. Dies gilt
far beide Universitaten.

Ausgehend davon, dass die soldatische Ausbildung vor Studienbeginn von dem Veranstal-
tungstypus Lehrgang gekennzeichnet war, haben wir gefragt, in wie weit auch das akademische
Studium in der Folge als eine Ausbildungsform vergleichbarer Art angesehen wird. In ihrem
Urteil trennen sich die Studenten in zwei Lager: 43% von ihnen sagen, letztendlich sei das Stu-
dium ganz fihnlich wie ein Lehrgang, der bestanden werden muisse und 43% sehen in ihrem
akademischen Studium doch etwas qualitativ anderes. Dabei ist interessant, dass das Lehr-
gangsdenken keineswegs haufiger in den verschulteren Ingenieurfdchern vertreten ist, sondern
haufiger von den Studenten der nicht-technischen Facher vertreten wird. Dieses Phanomen mag
mit der starkeren Identifikation mit der Offizierrolle vieler Studenten gerade in diesen Fachern
zusammenhangen, also mit einer schwacheren Hinwendung an das Prinzip Studieren.
Dass das verschultere Ingenieurstudium sich aber auf die Form einer starkeren Belastung aus-
wirken diirfte, lasst sich daran ablesen, dass mehr als die Hflite von ihnen das breite Kulturan-
gebot in den GroBstadten (Theater, Konzerte, Museen usw.) in der Regel nicht zur Kenntnis
nimmt, geschweige denn nutzt, aber auch 36% (Hamburg) und 28% (Munchen) der Studenten
aus den anderen Fachern nehmen das stadtische Kulturangebot nicht wahr. Trennt man insge-
saint nach dem Kriterium ,,Teilhabe am Kulturleben am Studienort", dann sind es mehr Stu-
denten, die daran nicht partizipieren (42%) als Studenten, die ein solches Angebot nutzen
(33%).
Auffallend hoch erscheint die Zahl der sog. Wochenendheimfahrer. Dieses Phanomen bezieht
sich auf Studenten aller Facher und liegt in einer Gr6l3enordnung von rund 40%. Die ZahM der-
jenigen, die haufiger an den Wochenenden am Studienort verbleiben, liegt mit 46% nur wenig
daruber. Die Studienbelastung dirfte hierfor kaum ein Grund sein, die Ingenieurstudenten ver-
halten sich in dieser Hinsicht Aihnlich wie die der anderen FRcher. Die naheren GrOnde far das
haufige Verlassen des Studienorts an den Wochenenden waren eine gesonderte qualitative Un-
tersuchung wert. Vergleiche mit studentischem Wochenendverhalten an den offentlichen Hoch-
schulen erscheinen wegen des anderen Lebenskontexts nicht unbedingt als sinnvoll, obwohl das
Phanomen der Oberwiegend ortsnahen Bindung zwischen Landesuniversitat und Elternhaus (fi-
nanzielle Errsparnis: Verpflegung, Waschewaschen usw.) ebenfalls ein ghngiges Prinzip bei
Studenten darstellt. Bei den ,,Heimfahrten" der UniBw-Studenten drfiten aber haufiger bun-
deswehrspezifische Ablaufe und Gewohnheiten aus der Dienstzeit vor Studienbeginn und die so
wahrgenommene Trennung von Dienst und Freizeit den eigentlichen Hintergrund bilden.
Die ,,Szene" einer GroBstadt (gemeint sind damit Insider-Kneipen, Discos, Clubs usw.) bleibt
dem Oberwiegenden Teil der Studenten verschlossen, nur jeder 5. bis 6. UniBw-Student glaubt,
relativ gut einschlagig Bescheid zu wissen, rund ein Viertel ist halbwegs informiert, aber der
Halfte aller Studenten ist dieser Teil der von unterschiedlicher aber meist jugendlicher Subkul-
tur frequentierten Szene nicht zuganglich.
Relativ ahnlich verhalt es sich auch mit der Nutzung des sog. Freizeitangebots am Studienort
und der Umgebung. Auch wenn man dies mit der Nahe der ,,See" bzw. der ,,Alpen" als ausge-
sprochen attraktiv bezeichnen kann, ist es far die Studenten nur bedingt ein Grund, diese Gege-
benheiten in ihre Lebensgestaltung unmittelbar einzubeziehen. Der Anteil in der Studenten-
schaft, far die das Freizeitangebot eine hohe Bedeutung hat, liegt bei einem Drittel, wobei die
Alpen sinnbildlich relativ attraktiver zu sein scheinen als die See. Die grdOere Anzahl von Stu-
denten (38%) nutzt die Freizeitangebote allerdings so gut wie gar nicht.
Ebenfalls kaum werden daruber hinaus.Vortrage, Kolloquien, offentliche Veranstaltungen, Aus-
stellungen der Landesuniversitaten o. f. von den UniBw-Studenten wahrgenommen. Die men-
tale und/oder reale Distanz zu den jeweiligen Landesuniversitaten scheint sehr groB zu sein. Die
durchschnittliche Teilhabe an derartigen Veranstaltungen liegt unter 10%.
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Als uibergeordnet hinweisendes Ergebnis zeigt sich summa summarum eine weitgehend durch
die zwei bestimmenden Merkmale Studium und Offizierrolle ausgelastete Lebenssituation bei
tiber 60% der Ingenieurstudenten. Die Spielraume ffir dariber hinausgehende Aktivitaten sind
fir sie offensichtlich begrenzt. Das gleiche gilt aber nur fir knapp 40% der Studenten der ande-
ren Facher. Die Fireiriume fir Initiativen anderer Art sind fur sie in h6herem Mafe gegeben und
werden von diesen Studenten in der Phase des Studiums wohl auch mehr oder minder genutzt.

Es ist offensichtlich, dass Vergleiche mit der Lebenssituation von Studenten an den Landesuniver-
sitaten weder angebracht noch statthaft sind. Die Bedingungen sind nicht nur fundamental andere,
sicherlich bereitet auch die schon getroffene Berufswahl und die dem Studium bereits vorausgegan-
gene Sozialisationsphase Voraussetzungen ffir die Entwicklung einer anderen Mentalitat, die sich in
der Gestaltung der Lebenssituation in der Studienphase auswirkt. Eine Mehrzahl der Ingenieurstu-
denten bleibt waihrend des Studiums mehr oder weniger mit der Universitat und der Bewaltigung
des Studiums verhaftet, ein Sich-Einlassen aufweitere oder andere Formen der Lebensgestaltung in
der Studienphase darfiber hinaus, scheint nur ffir wenige dieser Studenten m6glich zu sein. Die Stu-
denten der anderen Facher stehen zwar weniger unter diesen ZwAngen, aber ihr Verhalten unter-
scheidet sich nicht prinzipiell. Wenn auch knapp die Halfte dieser Studenten, die also weniger unter
zeitlichen Restriktionen stehen, z.B. das gerade auch fir dieses Lebensalter ausgerichtete breite
Angebot an Kultur, Subkultur, Szene und Freizeit der GroBstadte nicht in Anspruch nimmt und statt
dessen haufiger die Wochenendheimfahrten bevorzugt, dann kann auch nicht verwundern, dass von
einem eigenen und UniBw-typischen Studentenleben nicht die Rede sein kann. Die Zugeh6rigkeit
zu Fichern mit ihren unterschiedlichen Vorgaben an Studienbelastung gibt noch am ehesten Hin-
weise ffir unterschiedliche Gestaltungsformen der Lebenssituation wahrend der Studienphase an
den UniBw. Ein Gemeinsames mag jedoch darin liegen, an erfahrene soldatische Gepflogenheiten
aus der vorangegangenen Bundeswehrzeit anzuknupfen, die nicht zuletzt in der Wohnsituation auf
dem Campus und dem Leben in einer mannlich gepragten Lebenswelt weiter tradiert werden. Bei
diesen vergleichsweise engen Lebensformen der Studenten und den zusatzlich vorgegebenen Ahnli-
chen Studien- und Berufswegen sind den Spielraumen einer individuell eigenen Lebensgestaltung
Grenzen gesetzt, so dass eine wie immer geartete Entwicklung von einer ubergeordnet studenti-
schen Eigenkultur an der UniBw indifferent bleibt oder ffir AuBenstehende jedenfalls nicht erkenn-
bar ist.

6. Das kommunikative Miteinander

Der Stil des Umgangs zwischen den Interaktionspartnern an einer Universitat sagt etwas Ober die
Dynamik und Atmosphare aus, die an einer Institution bestimmend ist und sie sagt etwas aus dar-
uiber, in welcher emotionalen Gespanntheit die Prozesse von Lehre und Lernen im einzelnen ablau-
fen. Eine asymmetrische Rollenkonstellation ist zwar von vornherein gegeben (der ,,Wissende" ge-
genuber dem ,,Noch-nicht-Wissenden"), die aber noclh nicht definitiv bestimmt, in welcher Weise
mit dieser Asymmetrie umgegangen wird.

An dem Erleben ihrer Studienumwelten in den Fachem und der Universitat generell sind neben den
Hochschullehrern weitere Personengruppen beteiligt, auf deren Funktion und Bedeutung fiir das
studentische Leben an der Universitat im folgenden eingegangen werden soil. Sie nehmen in nicht
unerheblichen Mafle ebenfalls Einfluss auf das gesamte Kommunikationsgeschehen. Nicht zufdlli-
gerweise war schon im Grandungskonzept der UniBw diesem Moment einer m~glichst nahen, en-
gen und transparenten Kommunikation besondere Beachtung geschenkt worden, enge Kommuni-
kation also als ein Vehikel zur Forderung von Lernprozessen und einer Starkung des interdisziplina-
ren Austauschs zwischen den Lehrenden und Lernenden in und zwischen den verschiedenen aka-
demischen Disziplinen. Diese Vision war schon in der Planungsphase bis in die Architektur der
Gebaude vorgedacht und wurde entsprechend konzeptionell bei der Neuerrichtung der Hauptgebau-
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de beruicksichtigt. Auch dieses in die Studienreform ffir die UniBw eingebundene Element sollte
einen betonten Unterschied zu der immer wieder beklagten Kommunikationsarmut an den Lan-
desuniversitaten ausmachen.

Es bleibt in diesem Zusammenhang anzumerken, dass sich diese Vision in der Praxis schon bald als
zu idealistisch herausstellte. Die sog. ,,Komplexriume" als offene Statten ffir Begegnung und Ge-
sprach gedacht, blieben leer und wurden nicht angenommen. Inzwischen werden sie wegen ihrer
Gr6Be gem als Riume (durch Glaswainde abgeschlossen) zum Schreiben der Klausuren genutzt, in
einer Funktion also, die ungefiahr das Gegenteil von dem darstellt, wozu sie einmal gedacht waren.

Dennoch wird das Kommunikationsgeschehen weitgehend von den spezifischen Bedingungen und
Gegebenheiten an der UniBw bestimmt, die bekanntlich andere sind als an den Landesuniversitaten.
Das betrifft in diesem Zusammenhang insbesondere das Zusammenleben der Studenten auf dem
Campus, das Kleingruppenkonzept und die Transparenz der Institution.

Sicher stellen die Hochschullehrer als Vertreter Ihrer Facher den wichtigsten OrientierungsmaBstab
ftir den persdnlichen Lernfortschritt dar, doch andere Personengruppen bestimmen das bestehende
Kommunikationsmuster an der UniBw offiziell und inoffiziell mit. Die Frage lautete daher, wie nah
und wie distanziert erleben die Studenten die an ihrem Studienalltag beteiligten Interaktionspartner?
Neben den Hochschullehrern sind das vor allem die Kommilitonen, die wissenschaftlichen Mitar-
beiter, die militarischen Vorgesetzten und die Personen der Universitatsverwaltung.

In den folgenden zwei Grafiken sind die Ergebnisse an der UniBw Hamburg und der UniBw Miin-
chen getrennt voneinander aufgeffihrt, sie wurden jeweils noch einmal differenziert nach Facher-
gruppen.

Grafik 5a: Kommunikationsstil, UniBw-Studenten Hamburg 1999 nach Fichern

Frage: Wie sctatzen &ie den Kommunikationsstil in Ihrem Fachbereich zwischen ... ein

Studenten und Professoren

Studenten untereinander " -

Studenten und ____
wissenschaftlichen Mitarbeitem

Studenten und - ___.2 - - -
milint ischen Vorgesetzten / ....

/ ,,. IET, MB, W

Studenten und Verwaltmgn

1 2 3 4 5
sehr sehr
distanziert kollegial

UniBw Hamburg: Auf die im Lehr- und Lernprozess selbst liegende Asymmetrie in der Kommu-
nikation wurde bereits verwiesen und so erscheinen die im Mittelbereich der Skala angesiedelten
Angaben plausibel, der Umgang mit Professoren ist im Durchschnitt also weder distanziert noch
kollegial. Unmittelbar plausibel ist auch, dass die Studenten untereinander in ihrer Rolle als Wir-
Gruppe relativ eng miteinander kooperieren, so wie es die gegebenen Bedingungen auch nahe le-
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gen. Als zusatzlicher Hinweis dabei kann gelten, dass die hoheren Studienanforderungen bei den
Ingenieuren offensichtlich noch einmal eine engere und kooperativere Kommunikation flrdern.
Eine Auffalligkeit zeigt sich bei der nachsten und in ihrer Rolle im Lehr- und Lerngeschehen wich-
tigen Personengruppe, den wissenschaftlichen Mitarbeitern (WMA). Die Studenten beschreiben den
Umgang mit ihnen im Fachbereich WOW deutlich distanzierter als es die Studenten mit den wis-
senschaftlichen Mitarbeitern der anderen Fdcher tun. Diese Wahrnehmung von Distanz kommt der
der Hochschullehrer nahe und scheint ein Charakteristikum far die Wirtschaftswissenschaften ein-
schlieBlich der Politikwissenschaft zu sein, dieses Ergebnis setzt sich damit aus vorangegangenen
Untersuchungen fort. Die ffir die Lehr- und Lernfortschritte wichtige ,,Mittlerfunktion" der WMA
zwischen Student und Hochschullehrer scheint erschwert. Dagegen wird der in einem anderen
Kontext und nach anderen Regeln ablaufende Stil im Umgang mit den militarischen Vorgesetzten
in diesem Fachbereich wiederum in Relation zu den anderen Fachbereichen als studentenbezogener
beurteilt. Deutlich distanziert erleben die Studenten ihren Bezug zu den Personen der Verwaltung.
Die Grande hierfitr sind im einzelnen nicht aufschlOsselbar, aber sie werden aller Wahrscheinlich-
keit nach in der Sache selbst liegen. Burokratische Ablaufe und Verfahren bleiben in der Regel auf
einer distanzierten Sachebene verhaftet.

Grafik 5b: Kommunikationsstil, UniBw-Studenten Mfinchen 1999 nach FAchern

Frage: Wie schatzen Sie den Kommunikationsstil in Ihrem Fachbereich zwischen... .. em

Studenten und Professoren

Studenten untereinander

Studenten umd
wissenschaftlichen Mitarbeitern

Studenten und

militirischen Vorgesetzten . s
s• °°'° BaUV, EwT, INF" L'RT

Studenten und Verwaltung

1 2 3 4 5
sehr sehr
distanziert kollegial

UniBw Miinchen: Auf den ersten Blick scheint das allgemeine Kommunikationsgeschehen in
M•nchen im Prinzip dem an der Hamburger UniBw ihnlich zu sein, im einzelnen werden jedoch
einige Merkmale erkennbar, die doch abweichend sind: In der Art des Umgangs zwischen Hoch-
schullehrern und Studenten scheinen zwischen den Fichern gr613ere Unterschiede zu bestehen als in
Hamburg. Wie gesagt, die Beschreibung einer relativ grof3en Distanz gegenuber den verantwortlich
Lehrenden scheint ein Spezifikum in den Wirtschaftswissenschaften generell zu sein, dagegen pfle-
gen die Hochschullehrer der Ingenieurwissenschaften aus Sicht ihrer Studenten in den Munchner
FAchern einen noch einmal kollegialeren Umgangsstil als in Hamburg. Das gleiche gilt auch ffir die
Rolle der wissenschaftlichen Mitarbeiter bei den Ingenieuren, sie wirken auf die Studenten auffal-
lend kollegial oder kooperativ, ihre Funktion erscheint demnach als besonders wichtig. AuBerdem
entfallt an der UniBw Munchen die Verhaltensauffalligkeit der WOW-Mitarbeiter. Geringffigig
zugewandter als in Hamburg werden die militarischen Vorgesetzten gesehen, wahrend in vergleich-
barer Ausprdgung die Distanz gegenfiber der Verwaltung noch einmal in Mfinchen bestAtigt wird
und als weiterer Hinweis daraufgelten kann, dass es bei diesem Urteil weniger um Personen geht,
sondern um die Sachfunktion, die der Verwaltung an einer Universitat zukommt.
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7. Die Studienanforderungen und das Erleben der Studiensituation an den UniBw

7.1. Das fachliche Anspruchsniveau

Tabelle 4a

Frage: Die Studienanforderungen insgesamt empfmde ich...

UniBwHamburg 1999

Studiengang

Angaben in Prozent ET MB, PAD BWL VWL WI Pol Gesch Gesamt

Basis: UniBw Hamburg 100,00 - 09,O% 19,00%,0 l0,00 % [ % 10l,00% 1l00,0% 1% 10,% 100,0%
niedriger als erwartet 4,1% 4,5% 28,3% 14,7 1. 21,0% 14,4% 21,3% 35,3% 16,3%
wieerwartet 32,70 19,4% 44,3% 38,4% 29,0% 31,1% 60,71. 41,2% 37,1%
hher als erwartet 63,3% 76,1% 27,4% 46,9% j 50,0% 54,4% 18,0% 23,5% .} 46,6%

491 531 3,86 4,55 445 468 393 3,85 4,49

Tabelle 4b

Frage: Die Studienanforderungen insgesamt empfinde ich...

UniBw Mfinchen 1999

Studiengang

Angaben in Prozent Ba. V ET INF LRT PAD Sport SOWI WOW Get
Basis: Minnchen 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
niedrlger as erwartet 2,0% 15,1% 10,5% 2,1% 12,4% 27,5% 23,1% 15,7% 12,79%

wve erwartet 26,3% 34,0% 29,8% 31,3% 60,8% 50,0% 47,9% 44,1% 40,9%
hbher als erwartet 71,7-16 50,9% 59,6% 66,7% 26,8% 22,5% 29,1% J 40,2% 46,5%

Mteiwert 5,22 4,47 4,81 5,04 4,18 3,80 4,061 4,30 4,52

Skala: 1 = ,,viel niedriger als erwartet" bis 7 ,viel haher als erwartet

Zweifelsohne ist das Erleben der Studienanforderungen eine sehr perscnliche Erfahrung und auch
abhiangig von dem Grad des Informiertseins vor dem Hintergrund der vorausgehenden Studienbe-
ratungen, den personlichen Erfahrungen im Umgang mit Leistungsanforderungen schon vor dem
Studium, den Erwartungen an das Studienfach und den beruflichen Zielsetzungen usw., doch Unsi-
cherheiten bleiben und so ist das Erleben der realen Studienwirklichkeit und die Einschaitzung des-
sen, in welchem Zusammenhang die Anforderungen zu der eigenen Leistungskapazitat stehen, den-
noch eine Erfahrung, die mit den Erwartungen nicht ubereinstimmen muss.

Die Angaben der Studenten in den einzelnen Studienflichern geben dementsprechend beredte Aus-
kunft, Man k6nnte davon ausgehen, dass die im System stattfindenden wiederholten und ausffihrli-
chen Studienberatungen, die die pers6nlichen Empfehlungen der OPZ im Auswahlverfahren ein-
schliel~en, nur wenig Raum fbr Uberraschungen lassen, doch die Studienwirklichkeit gestaltet sich
im Schnitt nur fur etwas mehr als einem Drittel der UniBw Studenten wie erwartet. Die Differenzen
zwischen den Fachern sind dabei beachtlich. Die Studienanforderungen werden deutlich hoher als
erwartet in den IngenieurfIchern MB (76%) und ET (63%) in Hamburg und in Mfinchen in den
Fachern BauV (72%), LRT (67%) und Informatik (60%) erlebt. Niedriger als erwartet werden die
Studienanforderungen in den Fachern Geschichte (35%), PAdagogik (28%) und VWL (21%) wahr-
genommen; in Munchen sind es die Facher Sport (27%) und SOWI (23%), in denen die Erwartun-
gen relativ haufig niedriger als erwartet angegeben werden. Andererseits liegt in diesen FAchern
aber auch die Quote derijenigen, die die Anforderungen hoher als erwartet erleben, in ungefar glei-
cher Grolenordnung, d. h. es liegen relativ flache Verteilungen vor. Das niedriger und h6her als
erwartete Anforderungsniveau, halt sich in den sog. weichen Fachern ungefdahr die Waage. In den
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Ingenieurfaichem ist dies anders, mit grol3er Wahrscheinlichkeit gehen deren Studenten schon von
hohen Studienanforderungen aus, wenn sie das Studium beginnen, diese Erwartungen werden aber
noch einmal bei drei Viertel von ihnen von den tatsachlichen Anforderungen iibertroffen. Diese
Angaben enthalten insofem zusatzlich einen wichtigen Hinweis darauf, als die vielen Informatio-
nen, die die Studenten vor Studienbeginn zu ihren Studienfichern in Form der Studienberatungen
erhalten, ihren eigentlichen Zweck nur unzureichend in der Lage sind zu vermitteln. Die individu-
ellen Studienbelastungen ergeben sich erst in der Studiensituation selbst.

Graphisch lasst sich das zwischen den Fachern beider UniBw unterschiedlich erlebte durchschnittli-
che Anforderungsniveau anschaulich darstellen. Dabei beziehen wir die Angaben der 95er-
Untersuchung mit ein.

Grafik 6: Das fachliche Anspruchsniveau

UniBw-Studenten nach Fichern, Zeitvergleich 1995 und 1999

Frage: Die Studienanforderungen insgesamt empfinde ich...

BauV V" _ __

U ET
n NF " _ __ _ _ ______s____

i LRT

W PAD - -----

M Sport-1

sowI 1-"-.
wow____

ET

U MB

n PAD

B BWL
W VWL

H wi 1995
Pol

Gesch _____1999

1 2 3 4 5 6 7
viel niedriger vie ih5her
als erwartet als erwartet

Der Vergleich beider Untersuchungen lasst zunachst erkennen, dass sich in den meisten Fichern
keine gravierenden Veranderungen im Anforderungsniveau ergeben haben, die Profile beider Kur-
yen sind nicht prinzipiell anders, nur in wenigen FAchern haben sich erwaihnenswerte Verschiebun-
gen ergeben, die dann auf eine Steigerung in den Anforderungen gegenfiber 95 hindeuten. Das sind
an der UniBw Mfinchen die Facher BauV und Informatik, an der UniBw Hamburg in relativer
Deutlichkeit Mr die Facher Padagogik und WI.

Betrachtet man die Profile insgesant, dann fallen in ihren besonders hohen Anforderungen die In-
genieurfacher MB und ET an der UniBw Hamburg auf und auf der anderen Seite mit Anforderun-
gen wie erwartet und knapp darunter die sog. ,,weichen FRcher" P~dagogik (an beiden UniBw), Ge-
schichte, Sport und SOWI.
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Auf der OberfliAchenebene der Betrachtung kann ein solches Bild das verbreitete Stereotyp verstar-
ken, die Studiengange an der UniBw seien in ihren Anforderungen (gemeint ist damit oft der
Schwierigkeitsgrad) nicht miteinander vergleichbar, die Ingenieurfacher seien anspruchsvoller als
die wirtschafts- und vor allem geisteswissenschaftlichen Ficher. Wie jedes Stereotyp ist dies zu-
gleich zutreffend wie unzutreffend. Die Studenten haben jedoch lediglich ein Bild von der Art ihres
Studierens aufgezeigt, das ein Indiz ffir den Aufbau der Fachcurricula darstellt mit den sich daraus
ergebenden Formen der erlebten Studienbelastung. Uber die Fachinhalte, deren Anspruch, Relevanz
und Qualitat ist damit noch nichts gesagt.

7.2. Spezifizierung der Studienanforderungen

Studienanforderungen messen sich nicht nur an dem Grad subjektiver Leistungskapazitat, sondem
Studienanforderungen sind durch bestimmte Merkmale beschreibbar, die zwischen Fachern unter-
schiedliche Qualitat annehmen und so jeweils ein kennzeichnendes Profil ergeben. Dieser Merk-
malskatalog wurde dem Konstanzer Frageninventar entnommen, so dass ein Vergleich zu deren
Ergebnissen mOglich wird. Die Fragestellung ist darauf ausgerichtet einzuschatzen, ob auf die vor-
gegebenen Merkmale im Studium jeweils zu viel oder zu wenig Wert gelegt wird.

Grafik 7: Studienanforderungen, UniBw-Studenten 1999 und Studenten der
Landesuniversititen 1998 im Vergleich (Mittelwerte)

Frage: Wie beurteilen Sie die Anforderungen, die in Ihrem Fach an Studierende Ahres Se-/Trimesters gestellt
werden? Wird auf die folgenden Punkte nach Jhrer Meinung zuwenig oder zuviel Wert gelegt?

Ein groles Faktenwissenzu erwerben---

Zugrundeliegende Prinzipien
zu verstehen-

Eigene Interessenschwerpunkte
zu entwickeln - _ _

Kritik an Lehrmeinungen
zu fiben
Viel und intensiv ftr das
Studium zu arbeiten

Regelm&Big Leistungsnachweise
(Semesterabeiten, Refei-ate,
Arbeitsproben etc.) zu erbringen

Sich in Lehrveranstaltungen an
Diskussionen zu beteiligen

Mit anderen Studierenden
zusammen zu arbeiten

Auch in fremden Fachgebieten
Bescheid zu wissen __ _

Sich flbr soziale und politische
Fragen aus der Sicht Thres
Fachgebietes zu interessieren

1 2 3 4 5
viel . 1 viel

zuwenig UniBw Landesuni zuviel

Der Vergleich zwischen den Antworten der Studenten der LandesuniversitAten und den UniBw-
Studenten ergibt zumindest in der ersten Haifte der Grafik ein erstaunlich uibereinstimmendes Pro-
fil: Studenten sagen, es wird im Studium etwas zu viel Bedeutung auf Faktenerwerb gelegt, man
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muB relativ viel und intensiv arbeiten, um die regelmaBigen Leistungsnachweise zu erbringen. Da-
gegen wird ihrer Meinung nach im Durchschnitt zu wenig Wert im Studium darauf gelegt, eigene
Interessenschwerpunkte entwickeln zu konnen und Lehrmeinungen zu hinterfragen.

Dieser Katalog an Kriterien bezieht sich auf die inhaltliche Ausrichtung der Studiengange und da-
mit auf die Frage der Ausgewogenheit zwischen dem Erwerb eines umfangreichen Faktenwissens
und dem Verstehen zugrunde liegender Prinzipien. Diese Zusammenhange ffir den Aufbau von
Wissensgefhgen sind lempsychologisch zwar komplex, die Ergebnisse trennen in dieser Hinsicht
jedoch relativ deutlich, es wird im Studium haufiger Wert auf das Faktenlernen gelegt und weniger
auf ein Prinzipienverstandnis, das bekanntlich die langerfi-istigere Behaltensleistung bewirkt.

In der zweiten Halfte der Grafik unterscheiden sich dann die Profile deutlicher. Bei der Betrachtung
der einzelnen Merkmale werden diese Differenzen aber plausibel und lassen sich auf das Studien-
konzept der UniBw beziehen. Eine hohere Diskussionsbeteiligung in den Veranstaltungen und die
ausgepragtere Zusammenarbeit untereinander haben ihren Bezug zum Kleingruppenkonzept und
der Campussituation. Die Tatsache, dass an der UniBw mehr Wert darauf gelegt wird, auch in
fremden Fachgebieten Bescheid zu wissen und ein stdrkeres Interesse ffir soziale und politische
Fragen zu entwickeln, ist sogar in der Form der Erziehungs-, Gesellschafts-, Technik- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Anteile (EGTWA) ein definiertes zusatzliches Studienelement und Lehr-
und Lernziel der UniBw.

Insbesondere diese zwei auf Lernziele der EGTWA gerichteten Merkmale verweisen darauf, dass
sie als Studienanforderung im UniBw-Studium vergleichsweise mit Abstand haufiger registriert
werden, aber eine Mehrheit der UniBw-Studenten sagt immer noch, es werde im Studium zu wenig
Wert auf Lernziele dieser Art gelegt. Dies kann an dieser Stelle auch als eine kritische Ruckmel-
dung auf die inhaltliche Gestalung des EGTWA-Konzepts angesehen werden, das derartige Lehr-
ziele zwar konzeptionell verfolgt, das so geauBerte Defizit fir Studenten aber nicht hinreichend
beseitigt.

Das vorliegende Datenmaterial lABt eine weitere Differenzierung zwischen den Fachern zu und zum
anderen ist ein Vergleich mit den Ergebnissen der Befragung von 1995 moglich. Dieser Vergleich
kann Hinweise ergeben, ob das Anforderungsprofil in den Fachern stabil geblieben ist oder sich
bemerkenswerte Verschiebungen aus Sicht der Studenten ergeben haben.

7.3. Die Studienanforderungen in den technischen vs. wirtschafts- und
geisteswissenschaftlichen Faichern

Die unterschiedlichen StudiengegenstAnde zwischen den Fachem und die derart unterschiedlichen
Studienkulturen, insbesondere zwischen den ingenieurwissenschaftlichen Fachern in Relation zu
den geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachern weisen gerade in Bezug auf ihre Anforde-
rungen eine jeweils spezifische Charakteristik auf. Der Erwerb von Faktenwissen hat in Fachern
wie Padagogik oder Geschichte einen anderen Stellenwert als z.B. Faktenwissen in Ingenieurft-
chem. Auf die jeweilige Fachkultur bezogen, wird bestimmten Anforderungsmerkmalen in jeweils
anderer Weise Bedeutung in der Lehre zugemessen als Anforderungsmerkmalen in anderen Fd-
chem.

Die jeweiligen Angaben der Studenten zu den an den UniBw bestehenden Einzeldisziplinen k6nnen
den Tabellen la und lb im Anhang entnommnen werden, dennoch vermittelt eine Zusammenfassung
der Ergebnisse in Form einer Grafik nach dem Kriterium technische versus nicht-technische Facher
bereits einen Eindruck von dem unterschiedlichen Erleben der im Studium abverlangten Anforde-
rungen. Dieses Vorgehen erleichtert die Darstellung der augenfalligsten Unterschiede in den stu-
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dentischen Angaben, wobei allerdings auch kennzeichnende Unterschiede in den Anforderungen
zwischen den geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachern bestehen, wenn auch weniger
ausgepragt.

Grafik 8: Studienanforderungen, UniBw-Studenten 1999 nach technischen und
nicht-technischen Flichern (Mittelwerte)

Frage• Wie beurteilen Sie die Anforderungen, die in Ihrem Fach an Studierende Ihres Trimesters gestellt
werden? Wird aufdiefolgenden Punkte nach Ihrer Meinung zuwenig oder zuviel Wert gelegt?

Ein groBes Faktenwissen
zu erwerben

Zugrundeliegende Prinzipien ___

zu verstehen

Eigene Interessenschwerpunkte _ _

zu entwickeln -

Kritik an Lehmeinungen _

zu flben _____

Viel und intensiv fir das I
Studium zu arbeiten __ __

Regelmhffig Leistungsnachweise
(Semesterarbeiten, Referate, ___

Arbeitsproben etc.) zu erbinngen

Sich in Lehrveranstaltungen an
Diskussionen zn beteiligen

Mit ander Studierenden
zusaimen zu arbeiten

Auch im fremden Fachgebieten
Bescheid zu wissen

Sich far soziale und politische
Fragen aus der Sicht Thres
Fachgebietes zu interessieren

1 2 3 4 5
viel videl
zu wenig -- zu viel

- technische Ficher --- nicht-technische Flcher

Die Art der Studienanforderungen zwischen den Fachern sind in dieser zusammenfassenden Be-
trachtung allerdings weniger unterschiedlich als erwartet. Dennoch sind die Profile nicht kongruent,
sondern unterscheiden sich in z.T. typischer Weise: Zunachst ist der zu leistende Arbeitsaufwand in
den Ingenieurfachern betrachtlich hoher, es werden mehr Leistungsnachweise gefordert, die Beto-
nung auf Faktenwissen ist h6her, eigene Interessen zu entwickeln ist seltener m6glich, ebenso in
den Veranstaltungen Diskussionen zu fiuihren. Das Lehr- und Lernverhalten in den Ingenieurwissen-
schaften erscheint danach in starkerer Weise kodifiziert zu sein, es ist starker auf fachliche Wis-
sensinhalte hin ausgerichtet, das von seinem groBen Umfang her eine hohe Arbeitsintensitat erfor-
dert, um den Standards der Klausuren und Prufungen zu genfigen. Diesem Studienprinzip ordnren
sich die vorgegebenen Merkmale im einzelnen zu.
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Die Angaben der Studenten der anderen Facher heben sich im Durchschnitt nicht grundsatzlich von
diesem Studienprinzip ab, deren gemitteltes Profil uber die einzelnen Merkmale lasst jedoch erken-
nen, dass der Lehr- und Lemstil allgemein moderater gehalten ist. Das formale Fachwissen und das
daraufbezogene intensive Arbeitspensum stehen weniger im Vordergrund.

7.4. Die Studienanforderungen im Vergleich 1995 und 1999

Die Weiterentwicklungen in Studium und Lehre der Fachdisziplinen sind u.a. darauf ausgerichtet,
einerseits die Qualitt der inhaltlichen Fachstandards zu sichern und gleichzeitig die Qualitat der
Lehre zu verbessern. Die Qualitit der Lehre hat unmittelbar auch mit dem Anforderungssystem in
einem Fach zu tun, an das wiederum das Prufungswesen in den Fachern gebunden ist. Bekanntlich
besteht an den UniBw an dieser Stelle ein groBes und gleichwohl sensibles Problem, denn die Zah-
len der MiBerfolge in den Prufungen sind hoch und far Auf3enstehende, in diesem Fall besonders
fior den BedarfstrAger zu hoch. Ziel ist es, bei gleichbleibendem fachlichen Standard die Abbrecher-
quoten in den Fachern zu senken. Im Zusammenhang mit den Studienanforderungen stellt sich da-
her die Frage, ob sich aus Sicht der Studenten die Studienanforderungen in den Fachern im Zeit-
raum der vier Jahre von 1995 zu 1999 verandert oder modifiziert haben kcnnten. Dazu haben wir
die Mittelwerte der Einzelmerkmale zwischen den beiden Untersuchungen insgesamt und in allen
Fachern miteinander verglichen (siehe Tabelle la und lb im Anhang). Die t-Test-Berechnungen
hinsichtlich der Relevanz von Mittelwertunterschieden ergab insgesamt, for alle Facher zusammen
genommen, keine Abweichungen in den Urteilen der zwei Studentengenerationen, das Profil der
Studienanforderungen, wie es von den Studenten 1995 beschrieben worden ist, ist in der Untersu-
chung von 1999 praktisch gleich geblieben. Die Studienanforderungen haben sich an den UniBw
insgesamt zwischen den zwei Untersuchungsterminen nicht verandert, man kann also von einem
stabilen Standardprofil in den Anforderungen ausgehen.

Dieses prinzipielle Ergebnis eines stabilen Standards setzt sich bei der vergleichenden Betrachtung
der Angaben in den EinzelfAchern an der UniBw Mfinchen fort (vgl. Tab. lb im Anhang), wahrend
an der UniBw Hamburg statistisch bedeutsame Signifikanzen bei einigen Merkmalen vor allem in
den Fachern PAdagogik und Betriebswirtschaftslehre darauf hindeuten, dass sich zum einen der
LernerfoIg im Studienelement EGTWA gesteigert hat und zum zweiten, dass sich die Studienanfor-
derungen im Fach Padagogik erh~ht, in BWL dagegen gesenkt haben (vgl. Tab. la im Anhang).

7.5. Das Erleben der Studiensituation

Polarititenprofil: Ein Bild des Studienerlebens

Die Nutzung eines Polaritatenprofils ist ein ideales Kurzverfahren, einen komplexen Gegenstand in
seiner semantischen Gestalt zu profilieren. Es vermittelt einen empirischen Eindruck von den cha-
rakteristischen Merkmalszuschreibungen des zu beurteilenden Gegenstandes.

Die Beschreibung der Wahrnehmung der UniBw-Studenten von ihrem Studium ware sicher unvoll-
stAndig, wenn man dafur nicht auch die far die meisten 3-jahrige militalrische Ausbildungsphase vor
Studienbeginn sozusagen als Hintergrundfolie in die Beschreibung mit einbeziehen wurde. Die Stu-
denten waren daher aufgefordert, zwei ,Gegenstande", zwei Erfahrungen, definiert als ,,Offlzier-
ausbildung vor Studienbeginn" und ,,Studium" jeweils auf der vorgegebenen Skala zwischen den
gegenpolig angeordneten Adjektiven nach ihrem personlichen Eindruck zu beurteilen. Das standar-
disierte Verfabren Polaritaitenprofil besteht aus insgesamt 20 Adjektiv-Paaren, die die drei Dimen-
sionen Klima, Stimulanz und Gebundensein reprasentieren. In der folgenden Grafik wurden die
jeweiligen Mittelwerte der Angaben aller Studenten (also Hamburg und Monchen zusammen) zu
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den beiden zu beurteilenden Gegenstanden vorgestellt. Fir eine bessere Lesbarkeit der Ergebnisse
wurden die PolaritAten so umgestellt, dass die ,,positiveW' Merkmale jeweils auf der linken Seite
stehen.

Grafik 9: Polaritatenprofil Offizierausbildung und Studium,
UniBw Hamburg und Miinchen 1999

Frage: Die Offizierausbildung vor Studienbeginn wirkte auf mich...
Das Studium wirkl auf mich...

Klima

freundlich IN unfreundlich

natfrlich !.geklinstelt

modeI konservativ

sympathisch i- tunsympathisch

heiter -- ernst

pers6nlich unpers6nlich

gesellig + - a zurickhaltend
kiic unkritisch

Stimulanz

anregend -- langweilig

ermutigend I Angstigend

stabilisierend verunsichernd

interessant uninteressant

bequem anstrengend

griindlich oberflachlich

Gebundensein

vielseitig einseitig

frei ~- ~ -unfrei

locker {. verspannt

beweglich I -- starr

groBzfigig - Ideinlich

weltoffen - - provinziell

- -- Off.ausbildung - Studium

Klima: Die Beschreibung eines Klimas oder einer Atmosphire, die man aktiv oder passiv im Kon-
text seiner Tatigkeiten an einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz erlebt, hat sowohl eine subjektiv
bewertende als auch eine subjektiv verallgemeinemdere Deutungsqualittit. Beides muB in Zusam-
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menhang gesehen werden, wenn z.B. das Studium als eher modern bezeichnet wird, die Offizier-
ausbildung dagegen als eher konservativ, aber beides gleichzeitig als sympathisch dargestellt wird
(s. Grafik 9). Dennoch werden zwei uberwiegend voneinander abweichende Bilder skizziert: Wenn
auch die Angaben insgesamt nicht sehr ausgepragt sind und eher eine Tendenz zur Mitte aufweisen,
sind die Konturen doch bezeichnend: Die Kurve fiber die Merkmale ,,Studium" ist flacher und die
Urteile liegen nahezu vollstandig auf der ,,positiven" Seite der Skala, die Studienatmosphare wird
als hinreichend vorteilhaft und angenehm wahrgenommen. Die ,,Offizierausbildung vor Studienbe-
ginn" wird in dieser Hinsicht z. T. anders gesehen: Der charakteristische Eindruck von der allge-
meinen ArbeitsatmosphAre ist das Konservative und Emste, andererseits das Gesellige und Pers6n-
liche, der Bezug zur Person scheint starker ausgeprVgt als im Studium.

In ihrer Anregungsqualitat (Stimulanz) haben Studium und Offizierausbildung Ahnlich viel zu bie-
ten. Militanrisches und Akademisches wirkt auf die Studenten anregend, interessant, gruindlich, aber
auch anstrengend. Dabei ist die Befindlichkeit im Studium von der Tendenz her etwas unsicherer,
der hohe inhaltliche Anforderungsgrad und die Moglichkeiten eines Scheiterns darften in diese Ein-
schiitzung mit einflieBen.

Der Faktor Gebundensein triffi in diesem Fall sehr explizit den Unterschied in der Beschreibung
von Studium und Offizierausbildung. Letzteres bedeutet Teilhabe und Eingebundensein in ein weit-
gehend vorgegebenes, bewaihrtes und auf definierte Aufgaben bezogenes Regelwerk, in ein beste-
hendes Systemgefrge, das zwar als vielseitig und weltoffen dargestellt wird, aber gleichzeitig auch
die personlichen Abhangigkeiten innerhalb dieses Regelwerks deutlich macht, individuelle Frei-
raume oder Lockerheit sind eher keine typischen Zuschreibungen. Andererseits bilden diese Merk-
male gerade die kennzeichnenden Beschreibungen fir das Studium, es wirkt Afhnlich vielseitig und
weltoffen, aber entscheidender ist der allgemeine Eindruck fi-eier Gestaltungsm6glichkeiten und der
von Unabhingigkeit. Es kommt dabei das an anderer Stelle des Berichts herausgestellte Prinzip der
Selbstverantwortung im Studium zum Ausdruck, das hier als eine Form des Ungebundenseins be-
schrieben wird, zumindest so erlebt wird vor dem Hintergrund der Offizierausbildung vor Studien-
beginn.

Die zwei in dieser Form vorgestellten Bilder der Wahrnehmung des Studiums einerseits und der
Offizierausbildung andererseits besitzen Plausibiltat und somit auch eine empirische Soliditat in der
Beschreibung des jeweiligen Gegenstands. Man kann daher diesen Zugang Polaritatenprofil weiter
nutzen und ,,Studium" als Gegenstand der Beschreibung in noch einmal differenzierender Weise
fortsetzen. Es interessieren die relevanten Wahrnehmungsmuster innerhalb der einzelnen Facher.
Wir erwarten damit einen bereits an dieser Stelle hinweisenden U0berblick uiber das Besondere und
das vergleichbar Ahnliche zwischen den Fachern aufzeigen zu k6nnen. In den zwei folgenden Gra-
fiken werden die studentischen Schdtzurteile in den 3 Bereichen des Verfahrens - Klima, Stimulanz
und Gebundensein - zum Vergleich fidr die Hamburger Facher in drei Fachergruppen und fhr die
Munchner in zwei Fachergruppen zusammengefasst und nebeneinander gestellt. Im Text wird auf
die auffilligen Merkmale eingegangen.4

Die Aufteilung in FRichergruppen erfolgte entlang den aus dem System vorgegebenen Strukturen (UniBw Hamburg,
wo bspw. das Fach Politikwissenschaft dem Fachbereich Wirtschafts- mid Organisationswissenschaften zugeordnet ist)
bzw. aus pragmatischen Grinden (UniBw Mfinchen, wo die technischen sowie die nicht-technischen FakultAten jeweils
in einer Grafik zusammen gezeigt werden).
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Grafik 10a: Polaritatenprofil Studium 1999, Faktor Klima

Frage: Das Studium wirkt auf mich..

UniBw Hamburg

fersndlich unpernlich

natiilich gekiInstelt

modem konservativ

"sympa"hisch unsympath.
heiter .XI ernst

persenlich unpers"nlich

natfir .. "gek ehaltend

modem /! "/konservativ
sympatbisch unsympach:

ET -MB ,~ ...... C:~h ..... unsym-atX

heiter .ernst

persunlich unpersunlich

gesellig '.. / zuriickhaltend

krilisch unkritisch

BaUV .......... ET Sport
- - - -- -LRT -SOWI WOW

Klima: Es ist sicher richtig, dass eine als positiv erlebte Studienatmosphare eine gfinstige Voraus-
setzung ffir das Arbeitsverhalten allgemein und damit ffir den Studienerfolg darsteilt. Atmosphare
vermittelt indirekt auch einen Eindruck von der Art des Umgangs zwischen den Lehrenden und
Lemenden. UniBw Hamburg: Die allgemeine Studienatmosphare in den Fachern an der UniBw
Hamburg weist mehr Ahnlichkeiten als Unterschiede auf Die Profile aller Facher finden sich nahe
dem Mittelbereich der Skala, wobei die Oiberwiegende Anzahl der Merkmale jedoch auf ein positi-
ves und freundliches Studienklima hinweist. Einige charakteristische Andeutungen von unter-
schiedlicher Wahrnehmung finden sich dennoch: Das Studium der Padagogik und Geschichte wird
haufiger als gekconstelt und als weniger modem erlebt alslin den anderen Fachem, dafoir erschient es
ihnen wie auch bei den Politologen insgesamt als heiterer. Etwas unpersinlicher als in den anderen
Fachern wird das Studium in den Wirtschaftswissenschaften bezeichnet. UniBw Mfinchen: Die
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Beschreibung des Studienklimas in den Fachern ist im Prinzip nicht anders, es wirkt freundlich,
sympathisch und gesellig. Bei den Ingenieurwissenschaften fallt das positive Studienidima im Fach
ET auf und ein relativ weniger positives in LRT. Bei den nicht-technischen Fachern ist es die
Sportwissenschaft mit einem ausgesprochen positiven Arbeitsklima und WOW fallt dagegen zu-
rick. Die einschldgigen Begriffe hierftir sind die der Zuwendung in der Art der Kommunikation,
Begriffe wie freundlich-unfreundlich, heiter-ernst, pers6nlich-unperscnlich oder gesellig-
zurfickhaltend. Bemerkenswert erscheint auch hier, dass das Arbeitsklima in den geistes- und wirt-
schaftswissenschafflichen FRchern, wie in Hamburg auch, von den Studenten haufiger als in den
Ingenieurdisziplinen als ,gekinstelt" hingestellt wird. Dieses Phanomen zu erklaren ist schwierig,
dahinter kcnnte allerdings stehen, dass Atmospharisches auch auf die Studieninhalte bezogen wird
und nicht wenige Studenten in diesen Fachern vor dem Hintergrund der Doppelberufswahl ein am-
bivalentes Verhaltnis gegenuber ihren Fachinhalten haben k6nnten.

Grafik 10b: Polaritftenprofil Studium 1999, Faktor Stimulanz
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Stimulanz: Bestimmt wird dieser Bereich von den Merkmalen der Anregungsqualitat, der Anstren-
gung, der Interessantheit und Grondlichkeit. Hierbei zeigen sich in Hamburg und Minchen die
hechsten Ausschlage und die aufftlligsten Abweichungen. UniBw Hamburg: Besonders anstren-
gend erscheint das Studium der Ingenieurwissenschaften, es folgt, wenn auch klar abgesetzt, das
Studium der Wirtschaftswissenschaften, wAhrend die Angaben der Padagogen und Geschichtsstu-
denten schon in Richtung bequem tendieren. Gleichzeitig erscheint das Studium der Ingenieurwis-
senschaften als besonders interessant und als besonders groindlich. Das Geschichtsstudium dagegen
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ist fir deren Studenten vergleichsweise weniger interessant und erscheint wie auch das der Padago-
gik weniger grfndlich. Die Wirtschaftswissenschaftler liegen in ihren Angaben zwischen diesen
Werten. Ansonsten ist das Studium generell anregend, ermutigend und stabilisierend. UniBw Mfin-
chen: Die letzte Aussage gilt in gleicher Weise auch fir das Studium der Fachstudieng~nge in
Munchen. Dabei Obertreffen wieder die Studiengange in den Ingenieurwissenschaften die der ande-
ren Facher in Anregung, Interessantheit, Anstrengung und GriCndlichkeit, insbesondere im Fach
ET. Uber diese Merkmale urteilen die Studenten der anderen Facher wie auch in Hamburg zurUck-
haltender.

Grafik 10c: Polarititenprof'i Studium 1999, Faktor Gebundensein
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Gebundensein: UniBw Hamburg: Am vielseitigsten ist das Studium fir die Studenten des Wirt-
schaftsingenieurwesens und des Maschinenbaus, aber als prinzipiell vielseitig wird es auch von den
Studenten der anderen Facher gesehen. Unterschiede in der Form des Eingebundenseins in vorge-
gebene Studienstrukturen zeichnen sich ab bei den Merkmalen Lockerheit, Beweglichkeit und
GroBzugigkeit: Wieder kann man dabei von der Tendenz her eine Dreiteilung zwischen den FA-
chern herauslesen. Das Gebundensein an die Vorgaben im Studienablauf ist am h6chsten ausge-
prigt in den Ingenieurwissenschaften, gefolgt von den Wirtschaftswissenschaften und es folgen
dann Padagogik, Geschichte und relativ ungebunden erscheint das Studium der Politikwissenschaft.
Dennoch, also auch in den Lngenieurwissenschaften, wird das Studium in der Mehrzahl der rele-
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vanten Adjektiv-Paare als eher selbstbestimmt und von Freiraumen gekennzeichnet wahrgenom-
men. Das relative Gebundensein an die Studienvorgaben in den Ingenieurdisziplinen z.B. wird nicht
gleichzeitig als mangelnde Freiheit oder Fremdbestimmung erlebt, das Prinzip der akademischen
Freiheit und damit der Selbstverantwortung scheint hier trotz der hohen Arbeitsbelastung zum Aus-
druck zu kommen. UniBw Miinchen: Diese Aussagen lassen sich in direkter Weise auf die Anga-
ben der Studenten der dortigen Facher ubertragen. Dennoch bedarf es der Erwihnung von zwei
technischen Fachern, bei denen der sonst hohe Grad des Gebundenseins nicht in der Weise zuzu-
treffen scheint. Wie auch schon bei der Skizzierung des Arbeitsklimas ahneln die Urteile von Frei-
raum, Lockerheit und Beweglichkeit in den Facher Elektrotechnik und davon etwas abgesetzt auch
Informatik eher den Beschreibungen der geisteswissenschaftlichen Facher. Dieser interessanten
Auffalligkeit, gerade auch gegeniiber dem Fach Elektrotechnik an der UniBw Hamburg wird im
folgenden weiter nachgegangen.

Die Polaritatenprofile haben charakteristische Grundmuster vom Erleben des Studiums in den Fa-
chem gezeichnet. Diese Muster lassen sich weiter konkretisieren, indem ein anderes Instrument, d.
h. ein Katalog relevanter Kriterien zur Beschreibung der Studiensituation hinzugezogen wird. Dabei
geht es um die pers6nlichen Schwierigkeiten bei der Studienbewaltigung. Dieser Katalog einschla-
giger Kriterien wird auch von der Konstanzer Forschergruppe genutzt, so dass ein Vergleich zwi-
schen den Ergebnissen der UniBw und der Landesuniversitaften wieder mOglich wird.

Grafik 11: Erleben der Studiensituation, UniBw-Studenten 1999 und Studenten der
Landesuniversititen 1998 im Vergleich (Mittelwerte)
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Die beiden Ergebnisprofile verweisen auf folgendes: In beiden Studentengruppen bereiten die an-
gegebenen Beispiele insgesamt eher wenig Schwierigkeiten und im Vergleich sind die Angaben der
UniBw-Studenten noch einmal erkennbar positiver in der Beschreibung ibrer Studiensituation, ob-
wohl die Profile von der Richtung her ihnlich verlaufen. Der groBe Abstand bei den ersten zwei
Kriterien, die die Kontakte der Studenten untereinander betreffen und die von den UniBw-
Studenten als problemlos bezeichnet werden, bezieht sich naheliegenderweise auf die Campus- und
Wohnkonstellation an den UniBw. Aber auch andere Gegebenheiten erscheinen gunstiger, die mit
einem weiteren Reformelement an der UniBw zusammenhangen durften, dem Kleingruppenkon-
zept: Der Umgang mit den Lehrenden bereitet weniger Schwierigkeiten, die Beteiligung in Lehr-
veranstaltungen wird mehr gepflegt und die Vorbereitung auf Prlfungen gelingt etwas besser, ob-
wohl dies fhr beide Studentengruppen am ehesten Schwierigkeiten bereitet. Beachtenswert ist fer-
ner, dass die festgeschriebenen Reglementierungen in den Studienfachem insgesamt bei beiden
Studentengruppen ubereinstimmend in der gegebenen Form akzeptiert werden.

Vergleich technische vs. wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Facher

Grafik 12: Erleben der Studiensituation, UniBw-Studenten 1999 nach technischen und
nicht-technischen Fichern (Mittelwerte)

Frage: Die Studiensituation wird von Studierenden unterschiedlich erlebt. Was bereitet Ihnen persOnlich
Schwierigkeiten?
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Lehrenden
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Die Kurvenprofile sind stark angenahert und trennen lediglich bei den Kriterien, die immer wieder
den zentralen Unterschied in der Darstellung der Studiengange ausmachen, den Leistungsanforde-
rungen. Sie sind das herausragende Moment in der Beschreibung der Studiensituation in den Inge-
nieurwissenschaften, die Anforderungen bedingen die Schwierigkeiten der Prufungungsvorberei-
tungen und bereiten im Prinzip die Situation stiindigen Zeitdrucks.
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Die entsprechenden Profile iber die Einzelfhcher sind wieder den Tabellen 2a und 2b im Anhang zu
entnehmen, die auch kenntlich machen, dass bei einigen Fachern (z.B. BWL UniBwH) zwischen
der Untersuchung von 1995 zu 1999 Hinweise auf Verbesserungen in der Beschreibung der Stu-
diensituation stattgefunden haben.

8. Psychische Befindlichkeit und Leistungsorientierung

Die insgesamt 13 Statements dieses Fragenkatalogs setzen sich zusammen aus Fragen zur Einschat-
zung des eigenen Leistungsverm6gens, Fragen der Umsetzung dieses Selbstkonzepts in Studienver-
halten und Fragen eines Engagements ffir Fachinhalte uiber die in der Lehre behandelten Themen
hinaus. Die Zusammenstellung dieses Katalogs besteht aus bewiahrten Statements vorangegangener
Untersuchungen an der UniBw und einschlAgiger Statements aus dem Konstanzer Fragebogen. Ein
Vergleich der sieben Statements, die sowohl bei den UniBw-Studenten wie auch bei den Studenten
der LandesuniversitAten abgefragt wurden, wird in der folgenden Grafik vorgenommen.

Grafik 13: Psychische Befindlichkeit und Leistungsorientierung
UniBw-Studenten 1999 und Studenten der Landesuniversititen 1998 im Vergleich

Frage: Inwieweit treffenfolgende Aussagen fiber Lernen und Studieren auf Sie personlich zu?
(Mittelwerte)

Ich mache mir oft Sorgen, ob ich mein ..,.,....,
Studium uberhaupt schaffe
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Examen zu erreichen /
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lemen und zu behalten

In Pnfifungssituationen bin ich oft so
aufgeregt, daB ich Dinge, die ich
eigentlich weiB, vollkommen vergesse

Wenn ich vor einer Prlfing stehe,
habe ich meistens Angst

Mir komint es darauf an, das Stadium ____

m6glichst rasch abzuschlielLen

Das Studium lJa3t mir zuwenig Zeit
fbr andere Dinge

1 2 3 4 5 6 7
trifft fiberhaupt trifft voln
nicht zu und ganz zu

-UniBw ......... Landesuni

Das Antwortmuster, dargestellt in den zwei Profilen, weicht zum einen nicht wesentlich voneinan-
der ab und zum anderen bewegen sich die Angaben mit leichten Schwankungen im Mittelbereich
der Skala. Die jeweiligen Platzierungen lassen jedoch die Aussage zu, dass die generelle Befind-
lichkeit der Studenten eher stabil ist, das Verhalten eher wenig von Misserfolgserwartungen be-
stimmt wird und dass intensive Arbeit ffir das Studium auch zur Bewailtigung von Priungen und zu
guten und schnellen Abschluissen fuhrt.

Der erweiterte Fragenkatalog wurde mit Hilfe einer Faktorenanalyse systematisiert. Die Zusam-

menhange zu diesem Komplex werden somit deutlicher. Die Berechnung trennt nach drei Dimen-
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sionen, der subjektiven Leistungsorientierung, dem Erleben von Belastung und PrOfhngsangst und
dem subjektiven Anspruch an die Fachinhalte. In der folgenden Grafik werden die Ergebnisse der
Studenten der technischen und der nicht-technischen Facher der UniBw getrennt in drei Faktoren
vorgestellt.

Grafik 14: Psychische Befindlichkeit und Leistungsorientierung
UniBw-Studenten 1999 nach technischenund nicht-technischen Fichern

Frage: Inwieweit treffen folgende Aussagen fiber Lernen und Studieren auf Sie personlich zu? (Mittelwerte)

Faktor 1: Leistungsorienlerung
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Faktor 2: Studienbdastung und Prafungsangst
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weniger geregelt ware und mir mehr
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Leistungsorientierung: Obwohl - wie mehrfach dokumentiert - die Leistungsanforderungen
quantitativ und qualitativ in den Ingenieurfachern andere sind wie in den anderen Studienfai-
chern, ist der Selbstanspruch an das Leistungsverhalten zwischen den Fachern erstaunlich ahn-
lich. Der Leistungsanspruch erscheint als eine subjektive GroBe unabhangig von den inhaltli-
Chen Anforderungen. Dieser Anspruch an sich selbst ist ausgepriigt und stabil, eventuelle Miss-
erfolge spomen eher zu neuer Anstrengung an, vor allem aber arbeitet man zielgerichtet auf ein
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m6glichst gutes und schnelles Examen hin, wobei es auf diesem Weg nieht unbedingt auf be-
sonders gute Noten ankommt.
Studienbelastung und Priifungsangst: In diesem Faktor macht sich der unterschiedliche Fa-
cherhabitus, d.h. die h6heren Formen der Belastung in den Ingenieurwissenschaften wiederum
bemerkbar. Die Profile verlaufen nebeneinander. Der Grund flir das andere Antwortmuster der
Ingenieurstudenten erscheint plausibel: Den Studenten ist bekannt, dass die Abbruchquoten
empfindlich hoch sind. Aus dieser Kenntnis lhsst sich leicht ableiten, dass viele den PrOungs-
standard nicht erreichen werden. Dementsprechend wird auch der Grad der Verunsicherung
steigen, der sich u.a. auch in Prufungsangsten niederschlagen wird. Betrachtet man die Ergeb-
nisse in den einschlagigen Items, so sind die Durchschnittsangaben der Ingenieurstudenten zwar
vergleichsweise etwas erli6ht, aber die Mittelwerte liegen durchgehend noch auf der Negativ-
Seite der Skala, d.h. im Durchschnitt sind auch die Studenten der Ingenieurwissenschaften eher
nicht verunsichert und machen sich eher wenig Sorgen, das Studium uberhaupt zu schaffen.
Inhaltliche Orientierung: In diesem weiteren Faktor verdeutlicht sich zudem eine in den tech-
nischen und nicht-technischen Fachern unterschiedliche Form des Lehrens und Lernens; die
Lehre in den technischen Faichern erfolgt haufiger in Ubungen in Laboren, die weniger inhaltli-
che Diskussion zulassen, wifrend in den nicht-technischen Fachern dies in Ubungen und Semi-
naren eher gegeben ist. Diese andersartige Arbeitsweise scheint in den nicht-technischen Fa-
chern eine breitere inhaltliche Orientierung zu vermitteln, die dann etwas haufiger als in den
technischen Fachern ein Engagement Ober das geforderte Mafi hinaus nach sich zieht.

Von seiner Bedeutung her bedarf das Phanomen der Verunsicherung der naheren Betrachtung (sie-
he Tabelle 5a und 5b im Anhang, dort findet sich eine Differenzierung der Items nach einzelnen
Studiengangen). Die generelle Aussage, Studenten machten sich eher wenig Sorgen, ihr Studium
uberhaupt zu schalTen, muss in dieser Form bei der Hinzuziehung der Einzelangaben der Facher
etwas modifiziert werden. Es stellt sich heraus, dass die Facher mit der hochsten Studienbelastung
auch diejenigen sind, in denen die Studenten im Durchschnitt den hochsten Grad an Unsicherheit
aufweisen: Das ist in Hamburg das Fach MB (M=4.37) und ET (M-3.97) und in Muinchen das Fach
BauV (M&4.14). Auf der anderen Seite ist aber die Furcht vor einem Studienabbruch in weiteren
Ingenieurfachem (UniBw-Hamburg: WI MW=3.36 und UniBw-MUnchen: Inf MW=3.43, LRT
MW=3.73 ET MW=3.63) nicht gr0Ber als z. B in den wirtschaftswissenschaftlichen Fachern in
Hamburg (VWL MW=3.73 und BWL MW-- 3.59) und Munchen (WOW MW--3.60 und zusatzlich
SOWI MW=3.38). Es ist also von einem Zusammenhang zwischen der H6he der Abbrecherzahlen
und der Beftirchtung, selbst davon betroffen zu werden, in den FAchern mit der hohen Studienbela-
stung auszugehen.

Als zusatzlicher Hinweis bleibt in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die Zahl der BWL-
Studenten in Hamburg mit Furcht vor Studienabbruch in der 99er-Untersuchung in auffilliger Wei-
se gesunken ist.

In diesem Zusammenhang kann auf ein weiteres psychologisch interessantes Ergebnis verwiesen
werden: Die Studenten wurden gefragt, ob sie zur Zeit, d. h. zum Zeitpunkt der Befragung; ernsthaft
an eine Aufgabe des Studiums oder Oiber einen Wechsel des Hauptfachs nachdenken. Beide Vari-
anten werden nahezu vollstandig sowohl an der UniBw Hamburg als auch an der UniBw Muinchen
als M~glichkeit nicht ins Kalkll gezogen. Uber einen Fachwechsel denken nur etwas mehr als 1%
der Studenten emsthaft nach und Uberlegungen, das Studium eventuell ganz aufzugeben machen
sich etwas mehr als 2%. Bei diesen geringen Prozentangaben fallen auch geringe Unterschiede zwi-
schen Fachern (relativ haufiger in den Ingenieurwissenschaften und in Pddagogik) und Jahrgangen
(relativ haufiger im ersten Studienjahr) nicht ins Gewicht. Gegentiber den faktischen Zahlen von
Studiengangswechsel und vor allem Studienabbruch mul3 diese Selbsteinschatzung der Studenten
verwundem. Offensichtlich nehmen auch leistungsschwAchere oder auch vom Berufsweg ent-
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tkiuschte Studenten nicht den ,,schlimmsten Fall", den des Scheiterns im Studium, gedanidich vor-
weg. Scheitern wird mehr als ein von auBen gesetzter Akt gesehen, es geschieht unfreiwillig, trifft
quasi schicksalshaft. Das Scheitern im Studium ware demnach psychologisch weniger ein sich auf-
summierender Prozess unzureichender Studienleistungen, der nach dem Gesetz der selbsterfitllen-
den Prophezeiung voraussehbar ist, sondem mehr ein fremdbestimmtes formales Ereignis.

9. Studienordningen und Zeitbudget

9.1. Zum Zusammenhang von Studienordnungen und zeitlichem Studieraufwand

Bei dem gedraingten und weitgehend geregelten Studiensystem der UniBw spielen die Studien- und
Prtifimgsordnungen der Fdcher eine grofe Rolle. An den vorgegebenen Regelungen messen sich die
Studienfortschritte, Verzogerungen, Umwege mnd auch der Studienmisserfoig. Je systematischer
von den Inhalten her ein Studiengang aufgebaut ist, desto kodifizierter sind die entsprechenden Stu-
dienverlaufsplane gestaltet. Sie sind von daher in den Ingenieurwissenschaflen strikter geregelt und
haben dolt eine hohere Bedeutung als in den Geisteswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften
nehmen dabei eine mittlere Position ein, wie unsere Daten zeigen.

Die Vorstellungen von einem weitgehend geregetten Studienablauf durch die offiziellen Vorgaben
sind im einzelnen betrachtlich- In der Tat sprechen z. T. tiber 90% der Ingenieurstudenten von el-
nem uberwiegend his v1ltig festgelegten Studienablauf, bei den Wirtschaflswissenschaftlern liegt
der entsprechende Prozentsatz zwischen 60 und 70%, er -altt bei den Padagogen, Politologen und
(Geschichtswissenschaftlern dagegen unter die 50%-Marke. Diese Dreierstufung zwischen den Fa-
chern in der Bedeuttngszumesstng der Regelungen far den Studienverlauf von den Ingenieurwis-
senschaften Ober die Wirtschaftswissenschaften zu den Geistes- und Sozialwissenschaften bestimmt
weitgehend den Studienalttag und das Erleben der Studienwirklichkeit -an der UniBw.

Zu erwarten ist, dass die jeweils angegebene hohe oder relativ niedrige Regelungsdichte auch die
Studienorientierung bestimmen wird, also eine hohe Ausrichtung an den Vorgaben bei den Inge-
nieurstudenten und eine vergleiehsweise schwache Ausrichtmng in den Geisteswissenschaften. Die-
se Vermutung bestittigt sich allerdings nicht bzw. nicht v6llig. Die Ausrichtung an den vorgegebe-
nen Ordnungen ist zwar in den Ingeniemrwissenschaften hoch (zwischen 80 und 90%), der dann im
Vorangegangenen deutliche Abstand zu den Wirtschaftswissenschaftlem und dann weiter zu den
(Geisteswissenschaftlern ergibt sich bier allerdings nicht. Die Ausrichtung und Planung des Studi-
unms -an den Studienordnungen und Verlaufspltnen ist auch in den nicht-technischen Fachern ver-
gleichsweise hoch und verlAsst nut bei den Politologen an der UniBw Hamburg geringfAigig die
700/o-Qrenze nach unten. Dagegen fallen die Angaben von -60-65% an der UniBw Minchen in den
Faichern PNd, SOWI und WOW etwas geringer aus als in Hamburg, die Ausrichtung an den Stu-
dienordnungen ist weniger eng.

Wenn man davon ausgeht, dass die Studien- tnd Pr0fumgsordnungen der Faicher im Prinzip hoch
angenahert bis Aquivalent denen der Landesuniversitaten sind und die Studenten der FAcher an der
UniBw diese Ordnungen offensichtlich gut kennen, dann zeigt sich darin auch, welch hohe Bedeu-
tung diese Regelungen in alien Fachern auf das UniBw-Studium und das Studienverhalten der Stu-
denten besitzen. Trimestersystem tnd vor allem die strikte Regelstudienzeit mogen der Hintergrund
daffir sein, aberMerkmale der Doppelberafswahl mit der Vorgabe, mglichst zugig das Studium zu
absolvieren, werden eine Rolle mitspielen.

Die Ausrichtung an den Vorgaben in den Studien- und Prfifungsordnmgen steuert in direkter Weise
das Arbeitsverhalten und je hoher die Regehmgsdichte im einzetnen ist, desto hoher ist der Arbeits-
aufwand fir das Abarbeiten mid Bewaltigen dieser Anforderungen. Ausdruck daftir ist der zeitliche
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Aufwand, den Studenten im Durchschnitt autbringen, um den vorgegebenen Standards Geniige zu
leisten. Zwar ist im Kontext einer solchen Befragung das Erfassen eines Zeitbudgets methodiseh
nicht unumstritten, doch das konkrete Studienverhalten zwischen den einzelnen Fachern kann wei-
ter damit aufgeschhtsselt und mit den studentischen Angaben verglichen werden. Auch wenn diese
Zahten subjektive Sclitzurteile darstellen und Unscharfen beinhalten k6nnen, so geben sie dennoch
ein zusatzlich ldarendes Bild von der zwischen den Fachern unterschiedlichen Studienwirklichkeit
an der UniBw ab.

9.2. Studentisches Zeitbudget

Die Bitte an die Studenten, ihr jeweiliges Arbeitspensum in Form eines pers6nlichen Zeitbudgets zu
skizzieren, ist vom Gegenstand her notwendigerweise mit Unscharfen behaftet. Studieren und Ler-
nen in einer Rickbesinnung in einen zeitlichen Rahmen zu ordnen, hat sicher auch mit dem indivi-
duellen Selbstbild zu tun und tiber die Intensitat und Qualitat der studentischen Tatigkeit in einer
definierten Zeiteinheit ist damit ebenfalls kaum etwas gesagt. Dennoch erweitern und erganzen der-
artige Angaben in erstaunlicher Obereinstimmung bereits beschriebene Muster und Arbeitsstile
zwischen den Fachern und in diesem Fall auch zwischen den beiden Universititen.

Grafik 15: Zeitaufwand einzelner Fiicher 1999, UniBw Hamburg und Muinchen, Mitteiwerte
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Vorgestelit wird in einem ersten Uberblick der von den Studenten in einzelnen ausgew-hiten Fa-
chern angegebene Zeitaufwand bezogen auf flinf der i-ibichen Lern- und Arbeitsformen im Studi-
urn. Gewfit wurden hier die Facher, die Extreme im gesamten Facherkanon der beiden UniBw
darstellen. An der UniBw Hamburg sind dies die Facher Elektrotechnik, Maschinenbau, Pidagogik
sowie Politikwissenschaften, an der UniBw in Minchen die Facher Bau- und Vermessungswesen,
Elektrotechnik, Padagogik und WOW.

Ohne bereits auf Einzelheiten an dieser Stelle einzugehen, zeigt sich erst einmal relativ uberein-
stimmend an beiden Universitaten, dass die offiziellen LehrveranstaItungen in den Fachern die mei-
ste Zeit in Anspruch nehmen und die Formen des Selbststudiums, also die Vor- und Nachbereitung
von Veranstaltungen, Referate, Aufgabenerledigung usw. im Durchschnitt den zweiten Bereich in
der Rangfblge studentischer Tatigkeit darstellen, die zeitintensiv sind. Gruppenarbeit, Sprachenaus-
bildung oder studienbezogene Kurse anderer Art oder sonstige Tiaigkeiten im oder ffir das Studium
sind demgegeniaber nachrangig.

Dennoch scheint es gerade bei diesen weniger zeitintensiven TAtigkeiten zwischen den beiden Uni-
versit-iten einen prinzipiellen Unterschied zu geben. Dieser Unterschied hat mit einer bestimmten
Arbeitsweise zu tun und geht wohl auch nicht auf ein Fach oder wenige Ficher zurfick, sondern der
Unterschied ist nahezu ftcherubergreifend und scheint somit einen institutionellen Charakter zu
besitzen: An der UniBw Munchen wird Lernen in Gruppen/Tutorien offensichtlich hAufiger ge-
pflegt als an der UniBw Hamburg und Studientaifigkeiten, die dem eigentlichen Studium zutraiglich
sind, wie Sprachentlemen oder z.B. Kurse im Umgang mit dem Computer gehoren in Muinchen hAu-
figer zum Studienalitag, zumindest werden far Tatigkeiten dieser Art hohere Stundenzahlen ange-
geben als in Hamburg. Die Mitteiwertangaben im Vergleich sind von entsprechender Relevanz
(studentische Arbeitsgruppen UniBw H: MW= 1,86, UniBw M: MW= 4,06; Studium im weiteren
Sinn (z.B. Sprachenausbildung, Computerkurs o.a.) UniBw H: MW=- 2,01, UniBw M: MW- 3,33).

Anhand der Grafiken kann das spezifische Muster der unterschiedlichen Zeitbelastung hervorgeho-
ben werden, es ltsst Riickschl~sse zu auf die betrachtlich verschiedenartigen Anforderungs- und
damit Lehr- und Lernstile zwischen den Fachern im einzelnen. Erste augenfillige Besonderheiten
zeigen sich aber auch zwischen Fachern an der jeweiligen Universitit. So ist beispielsweise an der
UniBw Hamburg Maschinenbau das Fach mit den mit Abstand meisten Lehrveranstaltungen
(durchschnittliche Stundenangabe von 26 Stunden pro Woche) und dementsprechend am hcchsten
ist der Arbeitsaufwand ftir das sog. Selbststudium, d.h. der Aufwand, der far die Erfimilung der An-
spruche aus den Lehrveranstaltungen erwachst und erforderlich wird. Eine weitere Auffaltigkeit
liegt darin, class der Zeitansatz for die offiziellen Lehrveranstaltungen im Fach Politikwissenschaft
mit einer Durchschnittsangabe von ,,nur" 12 Stunden um mehr als die Hatfte geringer ist als im
Fach Maschinenbau. Und ein weiteres Phainomen besagt, dass der Zeitaufwand ffir die Formen des
Selbststudiums im Fach PNdagogik deutlich geringer zu sein scheint als in den anderen FlAchern an
der UniBw Hamburg.

in den folgenden Grafiken werden -fr die UniBw Hamburg und Manchen die 5 Items zum Zeitauf-
wand flr die einzelnen Veranstaltungsformen aufgeflihrt, die wiederum fdr die Hamburger Facher
in drei FAchergruppen und ftr die Manchner in zwei FAchergruppen in der bereits bekannten Weise
zusammengefasst sind und somit unmittelbar miteinander verglichen werden konnen (vgl. S. 24).
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UniBw Hamburg:

Grafik 16a.t: Zeitaufwand der Ingenieurfiicher 1999, UniBw Hamburg, Mittetwerte
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Die Ingenieurfiicher: Kennzeichnend ist eine hohe Lehrintensitiit in Form der Lehrveranstaltungen.
Aus ihnen entwickeln sich unmittelbar Anforderungen, die wiederum einen hohen studentischen
Einsatz an Vor- und Nachbereitung und Aufgabenerledigung in Form des Selbststudiums nach sich
ziehen. Auf das Beispiel Maschinenbau wurde in diesem Zusammenhang bereits verwiesen. Grup-
pen- umd Tutorenarbeit in einer durchschnittlichen GrOf3enordnung von bis zu 4 Stunden/Woche
haben im Ingenieurstudium dabei eine unterstiitzende Funktion. F&r Studienaktivititen dariiber hin-
aus scheint nur noch wenig Zeit investiert zu werden.

-Grafik 16a.2: Zeitaufwand der geisteswissenschaftlichen Ficher 1999
UniBw Hamburg, Mittelwerte
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Die geisteswissenschaftlichen Ficher: Die Teilnahme an den offiziellen Lehrveranstaltungen in
den zwei Faichern Padagogik und Geschichte liegt ubereinstimmend mit durchschnittlich ,17 Stun-
den/Woche iihnlich hoch wie in den Ingenieurfiichern ET und WI. Die Andersartigkeit besteht aber
darin, dass so gut wie keine Gruppen- oder Tutorenarbeit in diesen Fachern gepflegt wird. Das
Seibststudium ist dann fir die Padagogen mit durchschnittlich 12-13 Std./Woche eine gebruchli-
chere Arbeitsform als fiir die Geschichtswissenschaftler, die in diesem Fall mit weniger als 10
Std.ioche Selbststudium gerade diese Arbeitsform am wenigsten von allen F-achern an der UniBw
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Hamburg nutzen. Fur Studientatigkeiten in einem weiteren Sinn ist zwar mehr Gelegenheit und
Raum als bei den Ingenieuren, der Unterschied ist jedoch von unerheblicher Relevanz.

Grafik 16a.3: Zeitaufwand der wirschaftswissenschaftlichen Falcher 1999
UniBw Hamburg, Mittelwerte
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Die wirtschaftswissenschaftlichen Falcher: Mit einem Anteil von rund 15 Std.!Woche haben die
wirtschaftwissenschaftlichen Facher VWL und BWL gleichermaflen einen vergleichsweise niedrige
Belasttng in Form von Lehrveranstaltungen. Dies wird jedoch noch einmal unterboten in der Poli-
tikwissenschaft mit einer durchschnittlichen Angabe von nur 12 Std./Woche. Dies ist der relativ
niedrigste Wert in Stunden/Woche, der an Zeitaufwand ftir die Lehre an der UniBw H in einem
Fach genannt wird. Stattdessen aber ist der zeitliche Aufwand fTr das Selbststudium in diesen FA-
chern (inklusive Politikwissenschaft) nahezu gleich hoch wie der far die Lehrveranstaltungen. Es
sieht so aus, als sei dieses Phanomen ein harktefistisches Merkmal fUr das Lehr- und Lerngesche-
hen in den Wirtschaftlswissenschaften, wobei in diesem Fall die Politikwissenschaft hinzugereclmet
werden kann (vgl. zur Gruppierung der Ficher S. 23, FuBnote). Studentisohe Arbeitsgruppen/Tuto-
renarbeit sind im Studium dieser Faicher eine eher seltene Arbeitsform und die Angaben ftr Stu-
dientitigkeiten in einem dariiber hinaus gehenden Sinn (Sprachen-, Computerkurse o.A.) bleiben
ebenfalls eher unaufthllig.

UniBw Mfinchen:

Grafik 16b.1: Zeitaufwand der Ingenieurf'icher 1999, UniBw Mfinchen, Mittelwerte
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Die teehmischen Ficher. Wie zu erwarten, nehmen die Lehrveranstaltungen in den Ingenieu-fd-
chern auch in Munchen den relativ hochsten Zeitanteil in Anspruch. Dieser Anteil am Zeitbudget
tiegt in den drei Fachern Etektrotechnik, Informatik und Lufi- und Raumfahrttechnik knapp uber 20
Stunden, in Bau- und Vermessungswesen allerdings bei durchschnittlich 25 Std./Woche. Aufgaben-
stellungen, die sich in den technischen FAchern haufiger aus der Lebre ergeben, werden tfter als in
Hamburg auch z. T. in Gruppen- und Tutorenarbeit gelkst, besonders scheint diese Arbeitsform im
Fach BauV gebrauchtichzu sein, sie konnte in organisierter Weise in den Lehrbetrieb eingebunden
sein. In Relation dazu wird der zeitliche Rahmen studentischer Arbeit in alien anderen Fachern
mehr von der Arbeitsfbrm des Selbststudiums geprAgt. Allerdings zeigen sich dabei interessante
Unterschiede zwischen den vier Fachern. In den Fachem BauV und Informatik findet sich uiberein-
stimmend ein durchschnittlicher Stundenansatz von 15 Std./Woche ffir das Selbststudium, im Fach
Luft- und Raumfahrttechnik sinkt die Stundenbelastung auf durchschnittlich 1I Std.JWoche und im
Fach Elektroteclnik sogar auf durchschnittlich 7-8 Std./Woche, die niedrigste Angabe aller Facher
for den Aufwand, in mehr oder minder Eigenverantwortung, d.h. in der Arbeitsform des Selbststu-
diums zu lernen. Die Stundenbelastung fur auBerhalb des Fachstudiums liegende Aktivitaten (Wei-
terbildungskurse, o.i.) ist dann wieder uibereinstimmend relativ nachrangig und unauffallig. Die
Arbeitsstile zwischen diesen Fachern an der UniBw M erscheinen auniTllig heterogen. Besondere
Aufmerksamkeit kommt dabei demn Arbeitsstil im Fach ET zu, zumal er auch von dem gleichen
Fach an der UniBw H abweicht.

Grafik 16b.2: Zeitaufwand der sozial-, wirtschafts- und sportwissenschaftlichen Fficher 1999
UniBw Muinchen, Mittelwerte
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Die vier hier zusammengefaf3ten Facher (Sozial-, wirtschaftswissenschaftliche Ficher und
Sportwissenschaften) haben in der Kennzeichnung des Musters ihrer Studientatigkeiten, bezogen
auf die Angaben in Std./Woche ein im Ganzen ahnliches Profil. Der Besuch der Lehrveranstaltun-
gen wird mit einem zeitlichen Ansatz zwischen durchschnittlich 14-17 Std./Woche angegeben. Die
wie auch in alien anderen FAchern nachst gebriiuchliche Arbeitsform ist auch bier das Selbststudium.
und kommt in diesen Faichern mit 12-13 Std./Woche dem zeitlichen Ansatz nahe, der auch fur die
Teilnahme an den Lebrveranstaltungen gilt. Davon abweichend sind die Angaben fir das Fach Pad-
agogik, wie in Hamburg aueh tiegt die Dauer -tr die Tatigkeit des Selbststudiums bei durchschnitt-
lich 9 Std./Woche. Studientritigkeiten in einem weiteren Sinn, gemeint sind wieder die uber das
Fachstudium hinausgehenden Tktigceiten, bleiben auch ini den sozialwissenschafftlichen Fachern
ohne weitere Bedeutung. Relevanz dagegen haben die Ergebnisse im Vergleich zu den ungefahr
vergleichbaren Fachern an der UniBw Hamburg in dem Punkt, dass das Lernen und Arbeiten in
Gruppen oder in Form von Tutorien in Munchen ungleich gebrduchlicher zu sein scheint als in
Hamburg, selbst im Fach PNdagogik wird diese Arbeitsweise an der UniBw Munchen mit einer
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durchschnittlichen wochentlichen Stundenzahl von 3-4 Stunden veranschlagt, an der UniBw Ham-

burg kommt sie im Studium der Padagogik so gut wie nicht vor.

10. Nutzung des Computers und des Internet

Dass der Computer in allen Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten hat und zu einem entschei-
denden Medium und Instnument ftr die Bewaltigung der Anforderungen in Beruf und Alltag ge-
worden ist, kann man als eine triviale Aussage ansehen, aber tiber seine Bedeutung, Verbreitung
und die Formen seiner konkreten Nutzung im studentischen Atltag liegen immer noch eher sporadi-
sche Erkenntnisse vor, wenn man von Pilotprojekten und Falistudien absieht (Lewin, K. et al 1996 a
und b). Erfolgreiches Lernen mit dem Medium ergibt sich nicht von selbst, ohne eine gezielte di-
daktische Fuihrung wird virtuelles Lernen die Studenten nur bedingt und eingeschrunkt erreichen
(Schulmeister, R. 1999), denn allein hatufiger Gebrauch des Computers sagt noch nichts aus uiber
Steigerung von Lernerfolgen gegentiber konventionellen Formen des Lemens. Doch zweifelsohne
hat das Medium die Hochschulen erreicht, die Moglichkeiten und Chancen virtueller Vorgehens-
weisen in der Bereitstellung von Lerninhalten fir Studenten und damit in der Organisation von
Fachcuricula sind faszinierend mid bereiten qualitativ und in lernstrategischer und lern~konomi-
scher Sicht neue Perspektiven (Baumgartner, P. 2000). Dass in dieser Hinsicht gerade in einem ge-
dr-angten Studiensystem wie an den UniBw dem Computer eine bedeutsame Funlktion zukommt,
werden die folgenden Ergebnisse zeigen.

Diese Ergebnisse beziehen sich allerdings nicht auf ein konkretes Lernprojekt, sondern sollen einen
Uberblick uiber die generelle Verbreitung des Mediums an den UniBw vermittetn und darauf bezo-
gen die Haufigkeiten und Arten seiner Nutzung im Aligemeinen und ftr das Studium im Besonde-
ren aufzeigen. Dieser Uberblick gilt fior das Jahr 1999, wozu gesagt werden sollte, dass inzwischen
die Weiterentwicklungen rasant fortgeschritten sind, z.B. in der Etablierung eines hochschuluiber-
greifenden Angebots einer e-learning-Plattform an der UniBw Hamburg.

In Tabelle 6 ist zunachst aufgefiihrt, wie hMufig die Studenten fiberhaupt den Computer einschalten
und ihn im Alltag nutzen. Die entsprechenden Angaben werden getrennt nach beiden UniBw, nach
Zugeherigkeit zu den technischen versus nicht-technischen Fachern und getrennt nach dem jeweili-
gen Standort des Rechners vorgestellt.

Tabelle 6:
Frage: Wie hiufig arbeiten Sie mit einem Computer?

UniBw Studenten 1999

UnIBw Hamburg UniBw Milnchen
technice nicht. technise nichtt

Angaben tn Prozent Flicher Ficher Ficher Ficher Gesamt
Basis: Alle Bef•agten 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

|ie 1,6% 1,9% .1,3% 1,4% 1,6%

zu saesdauf der ..-lten 7,5% 5,5% 2,0% 5,7% 5,1%
Wozleb/ne manchmal 20,9% 13,1% 6,6% 7,6% 11,7%

bnftg 31,6% 30,0% 15,5% 26,3% 26,4%

tig]mch 38,3% 48,9% 74,6% 58,9% 55,2%
Mlitteawert 3,98 4,19 4,60 4,36 4,28

nie 9,2% 15,3% 9,3% 26,4% 15,7%
selten 32, 7% 34,3% 22,3% 25,8% 29,2%

an der Hochschule manchmal 27,1% 28,2% 26,9% 1 15,4% 24,5%

hilufig 20,3% 16,1% 13,3% 13,9% 15,7%

_ tiglich 10,8% 6,1% 28,2% 18,6% 15,0116
Mittelwert 291 2,64 3,29 j 2,72 2,85
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Die Ergebnisse sind aufschlussreich:
- Die Arbeit am Computer findet ganz Uiberwiegend auf den Wohnebenen statt (81% Summe

von ,,haufig" + ,,tglich"). Dabei ist der Einsatz des Mediums an der UniBw MUnchen haufiger
ats in Hamburg, insbesondere in den technischen FAchern (90% UniBw MUnchen : 70% UniBw
Hamburg). Dies tisst sich im einzelnen noch spezifizieren, wenn in MUnchen immerhin 75%
der Lngenieurstudenten taglich mit dem Computer arbeiten, in Hamburg dagegen lediglich 38%.

- Der Computer ist nicht primnar ein Instrument for die Ingenieurstudenten, in den nicht-
technischen Fachern ist sein Gebrauch in ahnlich hohem MaBe verbreitet.

- An der Hochschule selbst (Labore, ausgewiesene Arbeitsplatze) ist die Nutzung des Mediums
zwar auch gebrauchlich (ca. 30%), aber vergleichsweise doch weniger attraktiv (eine gewisse
Ausnahme sind wieder die Ingenieurstudenten der UniBw Munchen).

Wie sieht es dabei mit dem Standard der technischen Ausstattung der Gerite aus? Ist z.B. der Zu-
gang zum Internet gegeben?

Tabelle 7:

Frage: Wie gut oder schlecht ist ffir Sie der Zugang zum Internet?

UniBw Studenten 1999

UniBw Hamburg UniBw Minchen

technische I nichtt. technische nichtt.
Angaben in Prozent Ficher Ficher Ficher Fieher Gesamt
Basis: Alle Befragten 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kein Zugang 4,4% 5,3% 2,0% 7,4% 5,0%
sehr schlecht 1,6% 4,1% 1,4% ,9% 2,2%

an der Hochschule eher schlecht 9,2% 19,2% 4,7% 9,2% 11,7%
eher gut 39,4% 45,3% 27,4% 35,0% 37,7016
sehr gut 45,4% 26,1% 64,5% 4 7,5% 43,4%

'MiVttelwert' 4,20 3,83 4,51 4,14 4,12

kein Zugang 37,5% 49,77% 5,4% 14,9% 28,9%
zu Raneauf der sehr sddecht 2,8% 6,8% 3% 1,4% 3,3%

Wobmebene eher schlecht 4,3% 6,1% 4,77% 6,6% 5,6%
[eher gut 18,2% 14,6% 21,4% 26,3% 19,77%
sehr gut 37,2% 22,8% 68,2% 50,9% 42,5%

Mlttelwert 3,15 2,54 4,47 3,97 - 1 ,44

-Erneut fallen groBe Unterschiede zwischen den beiden UniversitAten auf Auf der Wohnebene,
die, wie wir gesehen haben der haufigste Standort fUr den Computer ist, haben an der UniBw
Hamburg ungefahr die HaIfte der Studenten keinen oder schiechten Zugang zum Internet. Der
Unterschied zu Munchen ist ekiatant. Dort sind es in den technischen Fachern nur weniger als
10%, die keinen Zugang haben, in den nicht-technischen Fachern weniger als 20%. Die techni-
sche Ausstattung scheint in Miinchen ungleich komfortabler zu sein.5

- Die technische Ausstattung der Gerate an der Hochschule selbst entspricht dagegen aus Sicht
der Studenten durchweg einem modernen Standard. Die Studenten wissen also, dass sie an den
an der Hochschule installierten Gerdten die moderneren Arbeitsm6glichkeiten hatten, aber sie
nutzen dies nur bedingt und auch bier wieder mit der relativen Ausnahme haufigerer Nutzung
durch die Ingenieurstudenten der UniBw Munchen. Wenn die technischen Voraussetzungen for
eine Nutzung des Internet zwischen den beiden Universititen so unterschiedlich verteilt sind,
dann muB sich diese Tatsache auch in den Angaben der folgenden Tabelle widerspiegeln:

5 Die bier vorgenommenen Aussagen sind ausschliefflich vor dem Hintergrund der Datenlage getroffen worden.
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Tabelle 8:
Frage: Wie hiufig nutzen Sie auf der Wohnebene folgende Mfglichkeiten des Internet?

UniBw Studenten 1999

Unidwv Hamburg UMnBw, Minchen

technische nichtt, techuische f nichtL
Angaben in Prozent Ficher Ficher Ficher Ficher Gesamt

Bass: Ale Befragten 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ule nite25,8% 40,9% 1,7% 11,0% 21,3%

World Wide Web Selten 6,0% 7,1% 4,3% 3,5% 5,3%

(WWW) manchmal 20,6% 8,7% 11,6% 8,7% 11,5%

bh-fg 23,6% 22,3% 24,1% 29,5% 24,9%

tiglich 24,0%. 20,9%0 58,4% 47,4% 37,0%

Mitiwert 3,14 2,75 4,33 3,99 3,51

Ie 30,2% 47,4% 2,3% 12,5% 24,7%

selten 9,1% 5,3% 5,3% 7,0% 6,4%

E-Mal manchmal 13,4% 9,9% 10,2% 9,6% 10,5%
hfig 25,4% 17,5% 21,1% 23,5% 21,2%

tgch 22,0% 20,0% 61,1% 47,5% 37,1%
Mitteiwert 3,00 2,57 4,33 3,87 3,40

hi 63,5% 70,8% 23,9% [ 29,6% 47,7016

seften 20,0% 15,4% 18,6% 18,9% 17,9%

Newsgroup manchmal 9,1% 8,1% 1 14,0% 16,0% 11,7%

hufg 4,8% 3,1% 10,6% 14,2% 8,0%4
""~h 2,6% 2,6% 32,9% 21,3% 14,6%

N ittdwert 1,63 1,51 3,10 2,79 2,24

uie 62,3% 71,4% 13,3% j 39,2% 47,8%
selten 19,5% 14,5% 16,3% I 26,8% 19,0%

amitre (FTP, Telnet,
Arclie, Gropher, etc.) mnchmal 9,5% 8,6% 21,3% 1 14,5% 13,3%

hifig 5,6% 4,0% 31,6% 13,3% 13,1%
St~ich 3,0% 1,4% 17,6% 6,3% 6,8%

"Mitteiwert 1,68 1,50 3,24 2,21 2,12

Die vorangegangenen Ergebnisse bestatigen sich. Die Anwendung des Internet mit seinen verschie-
denen Varianten gehort zum weit uiberwiegenden Teil der Munchner Studenten zum Studienalltag,
eine systematische Nutzung scheint an der UniBw Hamburg erst in der Entwicklung zu sein. Die
Angaben sind eindeutig: Das World-Wide Web wird taglich von ca. 50% der Studenten in Muinchen
genutzt, in Hamburg sind es durchschnittlich etwas uiber 20%, der haufige Gebrauch des e-mail
liegt in Muinchen zwischen 70-80%, in Hamburg zwischen 40 und 50% und sogar mit newsgroups
gehen noch zwischen 20 und 33% der Muncher Studenten tiglich um, in Hamburg sind dies gerade
einmal weniger als 3%.

Die unterschiedliche Verteilung und Nutzung des Mediums hat vor dem Hintergrund dieser Anga-
ben einen prinzipiellen Charakter zu Ungunsten ffr die UniBw Hamburg, der Gebrauch des Com-
puter scheint hier noch keine systematische Bedeutung angenommen zu haben.

Die weiterfuhrende und entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist aber die, zu welchen
Zwecken das Internet im studentischen Alltag eingesetzt wird, d. h. auf welchen Feldern und in
welchem AusmaB das Internet ffr die Studenten im Studium hilfreich und nitzlich ist. Es interes-
siert also besonders der Gebrauch des Internet als unterstatzendes Instrument fur den konkreten
Einsatz im Studium. Diese M6glichkeiten miissen notwendigerweise wieder an der UniBw Ham-
burg reduzierter ausfallen.

40



Tabelle 9:

Frage: Zu welchem Zweck nutzen Sie das Internet?

UM'Bw Studenten 1999

UniBw Hamburg UniBw Mfinchen

technische nichtt. tedmische nichtt.
Angaben in Prozent Ficher F-cher Fficher Falcher Gesamt

Basis: ABe Befragten 100,0% 100,0% 100,0% [ 100,0% 100,0%

Wxe 8,5% 11,8% ,70/. 7,8% 7,701

Z Lgang zu selten 24,3% 24,4% 9,2% 12,4% 17,9%
Skripten/Lchnnate.iAen mchnud 48,6% 41,2% 28,4% 46,1% 41,0%

h•ulug 18,6% 22,6% 61,7% 33,7% 33,4%

Mitteiwert 2,_77 2,75 3,51 3,06 3,00

rle 13,4% 8,5% 14,3% 13,8% 12,0%9

Bibliotbekbrecherchend/eratur selten 27,9% 16,6% 39,51i 23,9%0 25,7%0
suche manchmal 35,6% 38,0% 33,2% 33,1% 35,2%

hflg 23,1% 36,9% 13,0% 29,1% 27,1%

Mittelwert __2,68 3,03 2,45 2,78 2,77

rie 46,1% 51,9116 15,9% 27,71% 36,7%

Kontakte zul hrenden/Beratung selten 38,8% 37,3% 33,8% 40,5% 37,6%
Universti• mandunal 11,8% 9,4% 36,1% 26,3% 20,1%

________ 3,3% 1,3% 14,2% 5,5% 5,6%

Mittelwert 1,72 1,60 2,49 2,10 1,95

S51,4% 57,5% 52,6% 45,8% 52,3%
Infonmationen fiber ArbeitsnM selten 28,6% 25,1% 33,4% 29,8% 28,9%
(Stdkboten, Bwerbung) machmal 15,5% 15,6% 10,3% 18,3% 15,1%

h__ _ig 4,5% 1'9_/_ _ 3,6% 6,0% 3,8%

Mitteiwert 1,73 1,62 1,65 1,85 1,70mie 7,3% 20,2% 7,5% 14,6% 13,6%

private Nutzung selten 18,5% 24,7016 22,4% 24,0% 22,9%

(Freizeitbe-chiffigumg, Spiele) mancdmul 38, 7P6 32,8% 37,4% 35,4% 35,6%

"_ bifig 35,5% 22,3% 32, 7P/ 26,0% 27,9116
MitteLwert 3,02 2,57 2,95 2,73 2,78I ale. 28,6% 40,6% 15,8% 28,5% 30,9%
audere Formen selten 2,4% 4,0% 3,1% 2,7016

manchumid 20,2% 18,3% 21,1% 15,4% 18,4%

h"9ufig 48,8% 37,1% 63,2% 53,1% 48,0%

Mitteiwert __2,89 2,52 3,32 2,93 2,84

nie 35,6% 37,711. 15,2% 17,01% 26,9%
, BandIIh selten 34,70 38,6% 44,0% 28,5% 36,5%

norndemml 24,7016 19,7016 34,8% 40,1% 29,3%

_hlxufig . 5,0% 3,9% 6,0% _ 14,4% 7,2%

Mtwerrt 1,99 10 2,31 ,5 2,17

Fur die Beantwortung waren vier Stufen vorgegeben von ,,nie" bis ,,hiufig". Wenn wir uns bei den
ersten zwei Merkmalen auf die Antwortmoglichkeit ,,haufig" beschrankerr und bei ,Xontakte zu
Lehrenden" auf die Vorgabe ,nie" (wegen der dort jeweils hoheren Frequenzen), dann genugt dies
bereits in hinreichender Weise fhr die Beschreibung der z.T, unterschiedlichen Handhabung des
Mediums zwischen den beiden Universitaten:
- Zugang zu Skripten/Lehrmaterialien: Von einem ,,hdufigen" Einsatz des Internet zu diesem

Zweck sprechen an der UniBw Hamburg 19%/o der Ingenieurstudenten und 23% der Studenten
der anderen Facher. Das Gleiche wird an der UniBw Mfnchen ganz anders beantwortet: In den
technischen FAchern holen sich immerhin 62% der Studenten ihre Materialien ffir das Studium
Ober das Internet und in den nicht-technischen FRchern wird mit 34% diese Moglichkeit eben-
falls deutlich ofter genutzt.

- Bibliotheksrecherchen/Literatursuche: Die entsprechenden Aussagen der Studenten sind in
diesem Bereich im Vergleich zwischen den Universitaten weniger aussagekriiftig. Insgesamt ist
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die Literaturrecherche per Internet an der UniBw Hamburg sogar etwas mehr verbreitet als in
Munchen.
Kontakte zu Lehrenden /Beratung: Nahezu die Hailte der Studenten an der UniBw Hamburg
nutzt die Gelegenheilt den Weg zu den Lehrenden Ober das Internet zu suchen ,,nie". Der ent-
sprechende Prozentsatz an der UniBw Munchen ist entschieden niedriger: 16% bei den Inge-
nieuren und 28% bei den Nicht-Ingenieuren. Oder anders: Der Kontakt zu den Lehrenden wird
Ober das Medium ungleich hAufiger in Munchen gesucht und hergestellt.

Es konnte sein - daffir sprechen jedenfalls diese Angaben - dass an der UniBw Munchen der Um-
gang in der Lehre zwischen Lehrenden und Lernenden und hier noch einmal verstarkt in den techni-
schen Fichern, vergleichsweise anders und vernetzter organisiert ist als an der UniBw Hamburg. Es
sind offensichtlich mehr Fachveranstaltungen in das Netz gestellt und Lehrende stehen als beglei-
tende ,jBerater" ffir inhaltliche Fragen zur Unterstfitzung zur Verftgung, eine Beratung, die dann
ebenfalls uiber das Netz lauft. Das Kriterium Literatursuche per Internet ist dagegen eine Angele-
genheit individuellen Bedarfs und in einem solchen Punkt unterscheiden sich dann die Vorgehens-
weisen zwischen den untersuchten Gruppen weit weniger.

In dieser Weise lassen sich dann die Frequenzen zu drei weiteren Nutzungsmoglichkeiten des Inter-
net begreifen: Wenn keine gelenkte Zielsetzung, hier z.B. die Aufarbeitung einer ins Netz gestellten
Lehrveranstaltung, mit der Nutzung des Mediums verbunden ist, der Gebrauch also dem Studenten
allein uiberlassen bleibt, dann gleichen sich die Aussagen zweckgebundener Nutzung von der Hau-
figkeit her einander an. Diese dann weitgehend angenaherten Verteilungsfrequenzen haben insge-
samt ein bestimmtes Muster:

- Informationen Ober den Arbeitsmarkt einzuholen, ist eher ein seltenes Phanomen, die Perspekti-
ve des zivilen Berufs ist fbr die Studenten noch zu weit entfernt.

- Die ausschliefflich private Nutzung des Mediums hat dagegen, vor allem ffir die Ingenieure, eine
ungleich hohere Bedeutung. Rund ein Drittel von ihnen, aber auch jeder vierte Student der an-
deren Facher beschAftigt sich ,,lMufig" mit z.B. interaktiven Spielen oder Ahnlichem am Com-
puter.

- Noch ausgeprAgter (im Durchschnitt mehr als die Hailfte) ist die personliche Nutzung des Com-
puters zu weiteren Zwecken. Als Beispiele hierffir kann gelten: Home-banking, Nachrichten,
Kontakte pflegen, Sport, Wirtschaft, Reisen usw., das Spektrum ist auBerordentlich groB.

- Einen systematischen Unterschied scheint es zwischen den beiden Universitfiten daruber hinaus
doch noch zu geben: Die Studenten der UniBw Hamburg nutzen das Internet ungleich seltener
als die in Mfinchen, umr sich Informationen Ober ihr Berufsfeld Bundeswehr uiber das Internet
einzuholen.

Die vorliegenden Daten lassen erkennen, class zum Zeitpunkt der Befragung die Verteilung der
technischen Ausstattung des Mediums Computer zwischen den beiden Universitaten unterschiedli-
che Bedeutung hatte. Chancen und Moglichkeiten wurden in Munchen bereits nahezu umfassend
und in zum Studium dazu gehorender Weise genutzt, der Einsatz des Computers gehorte in Ham-
burg noch nicht zu den Selbstverstiindlichkeiten, die Entwicklung einer systematischen Anwendung
befand sich eher noch in den Anfdngen.

11. Bewertung des Studiums und Qualitit der Lehre

11.1. Die Situation der Lehre an den UniBw

Vorgegeben ist ein Katalog von sieben Statements, zu denen die Studenten aufgefordert werden,
ihre entsprechenden Erfahrungen aus ihrem Studienalltag mitzuteilen. Gegenstand der Beschrei-
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bung ist dabei das Rollenverhalten des Hochschullehrers in der Lehre. Der Fragenkatalog ist wieder
dem Konstanzer Inventar entnommen.

Grafik 17: Situation der Lehre, UniBw-Studenten 1999 und Studenten der

Landesuniversititen 1998.im Vergleich (Mittelwerte)

Frage: Wie ist die Situation der Lehre in Ihrem Fachbereich nach Threr bisherigen Erfahrung?

Sind im letzten Trimester einzelne Termine der
ffir Sie wichtigen Lehrveranstaltungen ausgefalen? "

Konnen Sie sich von den Hochschullehrer/innen personfich _

beraten lassen, wenn es fiir das Studium notwendig ist? T
Haben Sie den Eindruck, daB sich die Hochschullebrer/innen ___ ______ ______

auf hre Lehrveranstaltungen gut vorbereiten? _ _ /

Werden die Ergebnisse lhrer Tests, Klausuren oder Hausar- __ __

beiten von den Hochschullehrer/innen so erlautert, daB Sie
wissen, warun Sie mehr oder weniger gut abgeschnitten haben?

Wenn Studierende in Lehrvemnstaltungen Anregungen __ _

oder Vorschlige hab•n: Ber(icksichtigen IhreHochschullehrer/innen dann diese Anregtmgen?.i

Sprechen die Hochschullehrer/innen mit den Studierenden
in den Veranstaltungen tber Fragen der laufenden Forschung? I -

Schafflen die Hochschullehrer/innen es, den Stoffeiner __1

Lehrveranstaltumg wie angekttndigt innerhaib der 4--.
Vorlesungszeit zu vermitteln?

1 2 3 4 5 6 7

-UniBw .......... Landesuni ie se• r
me bilufig

Der Kurvenverlauf der zwei Ergebnisprofile lasst zunrachst zwei Aussagen zu:
- Bis auf die Tatsache einer ausgepragteren M6glichkeit fir Studienberatung an den UniBw wird

die Rolle des Hochschullehrers in der Lehre an den Landesuniversitaten nicht anders gesehen
als an der UniBw.
Aber diese Rolle des Hochschullehrers wird von beiden Studentengruppen insgesamt ambiva-
lent beurteilt. Die Ergebnisse bewegen sich im Mittelbereich der Skala, die Urteile bleiben zu-
rdckhaltend.

Von der Tendenz her lassen sich im Profilverlauf geringe Schwankungen feststellen, die im einzel-
nen ein hinweisend plausibles Bild von der Hochschullehrerrolle in der Lehre beschreiben: Auf der
,,Haben-Seite" bestehen aus Sicht der Studenten ausreichende Beratungsmoglichkeiten durch die
Hochschullebrer, diese sind inhaitlich gut vorbereitet, didaktisch gut organisiert und wichtige Ver-
anstaltungen fallen nur selten aus. Andererseits mangelt es insgesamt hingegen an der Nachberei-
tung und an Rtickmeldungen zu Klausuren und Hausarbeiten. Dies scheint ein sensibler Punkt in
der Lehre zu sein. Ein weiteres Manko besteht in der geringen Einbeziehung und Beteiligung der
Studenten in Fragen laufender Forschung in der Lehre. Derartige Bedurfnisse von Studenten wer-
den wohl eher selten im Lehr- und Lernalltag angesprochen. Dies gilt an den LandesuniversitAten
und an der UniBw gleichermaf3en.
Bei der Unterscheidung der Ergebnisse nach technischen und nicht-technischen Fachern an der.
UniBw ergibt sich auch eine Unterscheidung in der Beschreibung der Hochschullehrerrolle in der
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Lehre. Offensichtlich liegt bier ein wesentliches Kennzeichen ffir die Verschiedenheit des studenti-
schen Erlebens der Lehre zwischen den Fachern.

Grafik 18: Situation der Lehre

UniBw-Studenten 1999 nach technischen und nicht-technischen Flichern

Frage: Wie ist die Situation der Lehre in Ihrem Fachbereich nach lhrer bisherigen Erfahrung?

Sind im letzten Trimester einzelne Termine der flit Sie
wichtigen Lehrveranstaltungen ausgefallen?

KOnnen Sie sich von den HochschuUehrerfinnen pers~nlich I
beraten lassen, wenn es flir das Studium notwendig ist? i I

Haben Sie den Eindruck, daB sich die Hochschullehrer/innen4
auf lhre Lehrveranstaltungen gut vorbereiten?"

Werden die Ergebnisse Threr Tests, Klausuren oder.Hausar-

beiten von den Hochschullehrer/innen so erldutert, daB Sic
wissen, warum Sie mehr oder weniger gut abgeschnitten haben?

Wenn Studierende in Lehrveranstaltungen Anregungen oder
Vorschlage haben: Berticksichtigen Ihre Hochschullehrer/innen

Sprechen die Hochschullehrer/innen mit den Studierenden in __

den Veranstaltungen liber Fragen der laufenden Forschung? I I"I

Schaffen die Hochschullehrer/innen es, den Stoff einer
Lehrveranstaltung wie angekindigt innerhalb der ____" __...±

Vorlesungszeit zu venmittein?
1 2 3 4 5 6 7
mie sehr

hihifig
-'- - technische Ficher - nicht-technische Ficher

Es zeigt sich, dass die Profile bei dieser Trennung der Ergebnisse durchgehend nebeneinander ver-
laufen. Die Hochschullehrer der technischen Facher erhalten danach in systematischer Weise (also
bei allen hier vorgegebenen Statements) die ,,besseren" Urteile als die der anderen Facher. Es fallen
weniger Veranstaltungen aus, die Studenten kcnnen sich unproblematischer beraten lassen, die
Hochschullehrer wirken auf die Studenten in den Veranstaltungen besser vorbereitet, organisiert
usw. Eine Wertung der Qualitat der Lehre, etwa im Sinne von ,,gut" oder ,,weniger gut", sollte da-
mit jedoch nicht verbunden werden, Lehre wirkt auf die Studenten der nicht-technischen Facher
allerdings anders und diese Andersartigkeit dfrfte unmittelbar von den dort weniger kodifizierten
Inhalten abhangen.

Innerhalb dieser zwei Fachergruppen in Hamburg und Munchen ist dieses Antwortmuster jeweils
einigermalen stabil, zumindest innerhalb der Ingenieurwissenschaften, die Angaben zwischen den
Wirtschaftswissenschaften und den Geisteswissenschaften weichen noch einmal graduell voneinan-
der ab (siehe Tabellen 3a und 3b im Anhang).

Bei dem Vergleich der Angaben zwischen den Untersuchungen von 1995 und 1999 fallen einige
Ergebnisse in Einzelfachem auf: Im Fach Padagogik an der UniBw Hamburg sind nach der neuen
Untersuchung deutlich weniger Veranstaltungen ausgefallen und im Fach BWL haben sich die
Hochschullehrer in der Lehre starker engagiert als in den Jahren zuvor. Sie beschAftigen sich, so
lasst es sich den neuen Daten entnehmen, z.B. viel haufiger mit den Ergebnissen von Klausuren und
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Hausarbeiten. An der UniBw Muinchen fallen bei diesem Vergleich zwischen den zwei Untersu-
chungsterminen ebenfalls zwei FAcher auft bei denen sich signifikante Verbesserungen in der Lehre
ergeben haben, das ist das Fach Luft- und Raumfahrttechnik in besonderer Weise und das Fach
Elektrotechnik in Form eines weiter zugenommenen Engagements der Lehrenden.

11.2. Bewertung des Studiums

Bei den folgenden Fragen einer allgemeinen Bewertung des Studiums interessiert in erster Linie der
Vergleich der Angaben von den Studenten der Landesuniversitaiten in Relation zu denen der
UniBw. Es kommt namlich darauf an zu prufen, ob die Reformkonzeption der UniBw von ihren
Stiudenten uberhaupt wahrgenommen wird, schlieBlich ist ihnen das Studieren an den 6ffentlichen
Hochschulen nur peripher vertraut. Einerseits kann man davon ausgehen, dass im Prinzip Aufbau,
Verlaufsplane, Studien- und PrOfungsordnungen der Facher denen der Landesuniversitiaten weitge-
hend angeglichen sind und daraufbezogen auch die inhaltliche Systematik und Struktur der Fachin-
halte vergleichbar sind, andererseits sind die Studienvoraussetzungen ffir die UniBw-Studenten
guanstiger (voile Konzentrationsmoglichkeiten auf das Studium) und die formalen Studienbedingun-
gen wie Wohnen aufdem Campus, kurze Wege, gute Ausstattung von Bibliothek, Laboren usw. tun
ihr ubriges.

Die acht in diesem Katalog aufgeflihrten Aspekte zur Kennzeichnung eines Studiums sind von der
Konstanzer Forschungsgruppe zusammengestellt und beziehen sich auf ein breites und heterogenes
Merkmalsspektrum.

Grafik 19: Bewertung des Studiums, UniBw-Studenten 1999 und Studenten der
Landesuniversitliten 1998 im Vergleich (Mittelwerte)

Frage: Welche Erfahrungen haben Sie im Verlauflhres bisherigen Studiums in bezug aufdiefolgenden
Aspeke gemacht? Wie bewerten Sie...

den Aufbau, die Stnut&u -..
Thres Studienganges?

die inhaitliche Qualitat -
des Lebrangebotes?

die Art und Weise der Durch-
Mfffrmmg von Lehrveranstaltungen?

Betreung mid Beratung
durch Lehrende?
die Mitwfirkmgsm~glichk eiten.2'"
bei der Planung von Lehrveranstaltungen?

die Mbglichkeiten, eigene Interessen- _

schwerpunkte im Studium zu setzen

den Nutzen von Veranstaltungen _ _

zur Studieneinfibunmg in Ihrem Fach?

die rtiunmliche und sachliche •__
Ausstattung in Threm Fach?

1 2 3 4 5 6 7
sehr sehr
schlecht gut

UniBw ...... Landesuni
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Die Angaben der beiden Studentengruppen unterscheiden sich deutlich, die Bewertung fast aller
hier genannten Aspekte faillt an den UniBw vergleichsweise positiver aus. Am deutlichsten lasst
sich dies an zwei Kriterien festmachen, die auch objektiv unmittelbar plausibel sind: Die Ausstat-
tungsbedingungen fur Studium und Lehre sind an einer relativ jungen und vergleichsweise kleinen
Universit~it naheliegenderweise modem und funktional. Zum zweiten sind die Lehrenden an einer
Universita.t, die in der Lehre ein Kleingruppenkonzept eingefohrt hat und zu verwirklichen sucht, in
anderer Weise prrasent als an den bekanntlich so genannten Massenuniversitaten. Die ausgeprAgte
Betreuungs- und Beratungsqualitait durch die Lehrenden ist somit ein weiteres hervorgehobenes
Charakteristikum der UniBw.

Aber auch bei einer Mehrzahl von Aspekten, die nicht systembezogen unmittelbar plausibel sind
und mehr auf den Kontext der Lehre in den Studiengangen gerichtet sind, fibertreffen die Aussagen
der UniBw-Studenten die der Landesuniversitaten. Der Aufbau, die inhaltliche QualitAt, die Art und
Weise der Lehre findet bei den UniBw-Studenten eine hohere Zustimmung. Es finden sich aber
auch zwei Angaben mit umgekehrtem Vorzeichen: Die M6glichkeiten, eigene Interessen im Studi-
um an der UniBw zu verfolgen, sind insgesamt geringer und die sog. Orientierungswoche ftr Studi-
enanfInger an der UniBw bringt den Studenten ungleich weniger Nutzen als vergleichbare Einfoh-
rungsveranstaltungen zu Studienbeginn an den Landesuniversitaten.

Diese Form der studentischen Bewertung des Studiums deutet darauf hin, dass die real gegebenen
gfinstigen Bedingungen ftr das Studieren an der UniBw auch der Hintergrund for die positiven Be-
wertungen sein werden. Das relativ enge Geflecht von fordemden Vorgaben mit den Kommunikati-
onsm6glichkeiten im Prozess von Lehre und Lernen wirken sich aus, eine Bewertung des Studiums
fallt positiv aus, jedenfalls positiver als es die in der grol3en Mehrzahl unter unguinstigeren Bedin-
gungen an den Landesuniversitaten arbeitenden Studenten sehen.

Innerhalb der UniBw erbringt die Trennung zwischen den FAchergruppen technische Disziplinen
versus nicht-teclnische Disziplinen in dieser Hinsicht keine grundlegend neuen Erkenntnisse. Es
zeigt sich ein Bild, das wir bereits aus anderen Zusammenhaingen kennen. Die Lehrqualitat, ob es
um die Struktur, um die Inhalte, die Art der Veranstaltungsdurchfdihrung oder um die Betreuung
handelt, wird in den Ingenieurf'chern hoher bewertet als in den anderen Fachem. Das vergleichs-
weise dort in starkerem Ma-e von den Lehrenden und den gegebenen Ordnungen ,,Geleitet-
Werden" wird von den Studenten akzeptiert und positiv bewertet. Dieses Erwartungsmuster von
Studenten an die Lebre findet sich allerdings auch in einem Fach wie Padagogik: hier wird z.B. der
,,Aufbau und die Struktur des Studiengangs" am hAufigsten bemangelt, kritisiert wird dann auch am
haufigsten die ,,Art und Weise der Durchffhrung von Lehrveranstaltungen". Dies kann einerseits
als ein Appell an die konkret Lehrenden verstanden werden, andererseits mui3 als Hintergrund das
Selbstverstiindnis des Faches und seiner Lehre beachtet werden, welches scheinbar in einem Miss-
verhAltnis zu den Erwartungen der Studenten in diesem Fach an der UniBw steht (vgl. S. 12, wobei
die dort beschriebene ,,Lehrgangsmentalitft" von den Studenten dieses Faches noch einmal ver-
starkt betont wird).

11.3. Firderung im Studium

Es ist theoretisch und forschungsmethodologisch eines der schwierigsten Unterfangen, erfassen zu
wollen, welche Wirkungen, wenn nicht sogar operationalisierbaren Ergebnisse ein akademisches
Studium letztendlich bewirken. Formal wird zwar mit dem Abschlusszertifikat bestatigt, die nach
den Prufungsordnungen festgelegten Standards und Regeln erfillt zu haben, doch die in den Jahren
des Studiums in der Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Anforderungen erfahrenen subjekti-
yen Sozialisationsprozesse werden in den Fachpruifungen nicht erfasst. Welche Bereiche der Per-
scnlichkeit, welche Komponenten der intellektuellen Ausstattung, welche Fahigkeiten und Fertig-
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keiten werden durch oder im Studium angesprochen und gefordert, urn welche Zielsetzungen geht
es im Studium und in welchem Umfang werden Ziele im Studienprozess gefordert oder sogar er-
reicht? Hochschulprufungen werden darauf keine Antwort geben konnen. Aus Absolventenbefra-
gungen ist bekannt, class z. B. gute Hochschulzertifizierungen noch lange keine adAquat guten Er-
folge in den beruflichen Anforderungen garantieren und hinlanglich bekannt ist auch, dass der Ar-
beitsmarkt foir bestimmte berufliche Verwendungen nicht einmal die daffir jeweils einschlIgige
akadermische Qualifizierung bevorzugt.

Anhand welcher charakteristischen Merkmale lasst sich das erfolgreiche Absolvieren eines Studi-
ums abbilden? Es gilt also die Betroffenen selbst zu fragen, ihnen einen begrundeten Katalog an
m6glichen Studienzielen vorzugeben und danach zu fragen, worin sie aller persbnlicher Erfahrung
nach mehr oder minder gefordert wurden. Dies wird, bedingt durch die unterschiedlichen inhaltli-
chen GegenstAnde, zwischen den FAchem differenzieren.

Ein bemerkenswerter Unterschied in den Ergebnissen zwischen den Landesuniversitaten und der
UniBw ist hierbei nicht zu erwarten, denn wahrscheinlich werden die auBeren Rahmenbedingungen
bei den durch die Inhalte bestimmten Sozialisationsablaufen weniger eine Rolle spielen als die
Fachinhalte selbst und der Kontext des theoretischen und beruflichen Anspruchs des jeweiligen
Fachs. Die fachliche und somit inhaltliche Sozialisation wird eine wichtigere Rolle spielen als die
Zufalligkeit der Institution.

Grafik 20: Firderung im Studium, UniBw-Studenten 1999 und Studenten der
Landesuniversititen 1998 im Vergleich (Mittelwerte)

Frage: Geben Sie bitte an, inwieweit Sie in den folgenden Bereichen durch Ihr bisheriges Studium gefordert
worden sind.

facbliche Kenntnisse .. 1

pi-aktische FAhigkeiten, ____________

Berufs-/Prasbezogenheit

soziale Faligketen, ___ ______

Umgang mit Mensehen

intellektuele FAitgkeiten
(logisches, methodisches Denken)

arbeitstechnische Fabigkeiten,
systematisches Arbeiten

Allgemeinbildung, __,_°"

breites Wissen

Autonomie und
Selbstandigkeit

Kritikftabigkeit,
kritisches Denken

soziales Verantwor-
tungsbewumtsein
persnliche Entwicklung _

ganz ailgemein I _

1 2 3 4 5 6 7
gar nicht sehr stark
gef6rdert - .......... Landesuni getordert
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Das Ergebnisprofil fiber die Ergebnisse beider Studentengruppen zeigt, dass unsere Vermutung ei-
ner weitgehenden Ubereinstimmung der Kurven nicht aufrecht zu erhalten ist. In der Mehrzahl der
insgesamt zehn Merkmale glauben die UniBw-Studenten in mehr oder minder deutlicherem Urn-
fang durch ihr Studium gef6rdert worden zu sein als die Studenten an den offentlichen Hochschu-
len. Dabei fallen die Merkmale besonders auf, die einen allgemeineren Charakter besitzen und die
auch als h6herwertig eingestuft werden k6nnen. Der relativ weiteste Abstand zwischen den zwei
Gruppen ergibt sich bei dem Kriterium ,,Allgemeinbildung, breites'Wissen"; beachtenswert, d.h.
statistisch bedeutsam, erscheinen weiter'die Differenzen bei ,,pers6nliche Entwicklung allgemein",
,,Autonomie und Selbstiindigkeit", ,,FJhigkeit foir systematisches Arbeiten" und ,,intellektuelle Fa-
higkeiten" als Hinweis auf logisches und methodisches Denken.

Ist das Studium an der UniBw, so kOnnte man daraus schlief3en, bezogen auf die angefoihrten
Merkmale, erfolgreicher als ein ,,normales" Studium? Eine Schlussfolgerung dieser Art ware sicher
voreilig. Zum einen reichen die Angaben fir eine Aussage von dieser Bedeutung nicht aus und zurn
anderen handelt es sich um subjektive Einschiitzungen, die offensichtlich kontextabhangiger sind
als angenommen. Das kann in diesem Fall bedeuten, dass die UniBw-Studenten eine in mehrerer
Hinsicht ausgelesene Studentenstichprobe darstellen, vor allem aufgrund ihrer schon getroffenen
Berufswahl, die wiederum eine gewisse Homogenitat in Mentalitiat, Berufserwartungen und Leben-
sperspektiven bedeutet, aber auch aufgrund anderer Besonderheiten, wie z.B. die haufigere soziale
Aufstiegsorientierung im Vergleich zu den Studenten der Landesuniversitaten (Unterschiede im
Bildungsmilieu).

Gleichwohl sind die Ergebnisse ein Hinweis auf eine erfolgreiche Arbeit an den UniBw, das Studi-
um hat bedeutsame Sozialisationswirkungen auf seine Studenten. Es gibt aber auch die andere Sei-
te: Gefordert werden Studenten in ihrem Studium, das ist einhellige Meinung beider Gruppen, eher
nicht in Dingen, die sich auf Praxis beziehen, die die sozialen und Kommunikationskompetenzen
steigem oder das soziale Verantwortungsbewusstsein. Dies sind die Bereiche, die nicht oder nur am
Rande Gegenstand universitarer Ausbildung sind. In erster Linie geht es um das Ziel der Vermitt-
lung fachlicher Kenntnisse, dies heben beide Studentengruppen hervor, wobei nur in diesem Merk-
mal die Studenten der 6ffentlichen Hochschulen die Studenten der UniBw in ihrer Aussage uber-
treffen. Der Erwerb fachlicher Kenntnisse ist zwar auch an der UniBw primarer Gegenstand des
Studiums, der Unterschied zu den Landesuniversitaten, so geht aus den Kurven hervor, besteht
darin, dass das Studium an den UniBw auch hdufiger weitere Studienziele fdrdert, das Spektrum
einer F6rderung breiter zu sein scheint.

Die Trennung der Angaben nach der Zugehbrigkeit zu den technischen oder nicht-technischen Dis-
ziplinen an der UniBw differenziert die Ergebnisse noch einmal weiter und lisst erkennen, dass
unterschiedliche fachliche Inhalte auch in recht unterschiedlicher Weise sozialisieren und die Fd-
cher ihre Ziele jeweils anders setzen.
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Grafik 21: Fdrderung im Studium, UniBw-Studenten 1999 nach technischen und
nicht-technischen Fichern (Mittelwerte)

Frage: Geben Sie bitte an, inwieweit Sie in den folgenden Bereichen durch lhr bisheriges Studium gefordert

worden sind.

fachliche Kennlnisse -

praktische Fidbigkeiten, t - - - t j
Berufs-/Praxisbezogenheit i t\ I

soziale Fahigketen, Z____
Umgangi it Menschen I - -

intellektuelle Fhbigkeiten ,-I
(logisches, methodisches Denken)

arbeitstechnische Fahigkeiten, I I
systematische Arbeiten i

Allgemeinbildung, __,_ _

breites Wissen

Autonomie und _ _
Selbstindigkeit _ : ___
lritisches Denken ],,. -. "

ganz allgemein

1 2 3 4 6 7
gar nicht sehr starkgefordert get'ordert

--- technische Ffiher

nicht-technische Ficher

Die Urteile der Studenten weisen zwischen den zwel k Achergruppen wemg Gemeinsamkeiten auf
die in Form von Profilen aufgefiihrten Einzelergebnisse stimmen kaum fiberein. CharakteristischeMerkmale sind jeweils folgende:

Gefordert werden im Studium der Ingenieurwissenschaften vor allem die Bereiche der fachlichen
Kenntnisse und der intellektuellen Fahigkeiten als Kompetenz ffir logisches und methodisches Den-
ken, dann der Bereich von Autonornie und Selbstandigkeit und der von allgemeiner pers6nlicher
Entwicklung. Dem stehen als Defizite in der Ausbildung in deutlicher AusprAgung Ziele entgegen
wie der Erwerb sozialer Kommunikationskompetenz, von sozialem Verantwortungsbewusstsein,
aber auch der Erwerb von Aligemeinbildung.

Die Kurve uiber die Angaben der Studenten der wirtschafts- und geisteswissenschaftlichen Ffi-
cher ist insgesamt etwas flacher, d.h. die Einzelangaben sind weniger ausgepragt. Vier Bereiche
einer hohen Forderung stehen ungefihr gleichrangig im Vordergrund: Der Erwerb fachlicher
Kenntnisse, das intellektuell-methodische Denken, Autonomie und Selbstandigkeit und die allge-
meine perscnliche Entwicklung. Am wenigsten werden nach Ansicht der Studenten dieser Ficher
die praktischen und berufsbezogenen FAhigkeiten im Studium gefordert und als weitere Defizite in
der Ausbildung werden der Bereich des Umgangs mit Menschen und der Erwerb von sozialem Ver-
antwortungsbewusstsein hervorgehoben, allerdings nicht in der Deutlichkeit wie in den Ingenieur-
wissenschaften. Der eigentliche Unterschied zwischen den zwei Fachergruppen liegt in der Beur-
teilung des Erwerbs von Allgemeinwissen im Studium, die Ingenieure sehen sich in diesem Punkt
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offensichtlich beeintrachtigt. Als Hinweis erscheint an dieser Stelle eine Bemerkung zum EGTWA-
Konzept an der UniBw erforderlich. hI Kontext vieler Erfahrungen und Untersuchungsergebnisse
zu diesem Konzept wird die Kluft zwischen einer relativ spezialisierten Ingenieurausbildung und
der damit verbundenen relativen VemachliAssigung fachubergreifender Bildung nicht oder nur un-
zulinglich Oberwunden. Es sind gerade die Ingenieurstudenten, die das in ihr Studium eingebunde-
ne Reformkonzept am starksten ablehnen. Hier handelt es sich um ein Dilemma, das bisher nicht in
zufriedenstellender Weise gelost werden konnte.

Insgesamt lisst sich festhalten: Die allgemein hervorgehobenen Sozialisationswirkungen des Studi-
urns liegen in erster Linie in dem Erwerb der fachlichen Kenntnisse, dann in der Schulung methodi-
schen Denkens und systematischen Arbeitens und in der Ausrichtung auf Autonomie und SelbstAn-
digkeit. Dies sind wichtige und entscheidende Merkmale ffir die Weiterentwicklung der Person und
flihren insgesamt zu diesem positiven Urteil.

Die Ergebnisse Ober die einzelnen Ficher sind in den Tabellen 4a und 4b im Anhang aufgeffihrt. Sie
sollen im einzelnen an dieser Stelle nicht besprochen werden, doch als Hinweis kann auch bei die-
sem Fragenkatalog gelten, dass das Antwortmuster nicht nur zwischen technischen und nicht-
technischen Fachern trennt, sondern im Prinzip auch noch einmal zwischen den Wirtschafts- und
sozial-/geisteswissenschaftlichen FAchern. Bei dem Kriterium Erwerb von ,,Allgemeinbildung,
breites Wissen" z.B. liegt die Spanne zwischen ET (UniBw H) mit einer Angabe von MW--3.50
und Pol (UniBw H) mit einer Angabe von MW= 5.59 in grosser Distanz voneinander, wa1hrend in
dem Kriterium ,Autonomie und Selbstfindigkeit" ET mit MW=4.71 und Pol mit MW=5.17 die Stu-
denten beider Facher in vergleichsweise ahnlicher Weise profitieren.

Zusammengenommen erbringt dieser Katalog von Bereichen der Forderung durch das Studium oder
besser durch den Umgang mit den fachlichen Inhalten und Gegebenheiten einen breiten und spezifi-
schen Einblick von der Selbstbeschreibung der Studenten der verschiedenen Facher. Dies konnte
wieder in dem Vergleich zwischen den Antworten von Studenten unterschiedlicher Hochschularten,
zwischen den FAchergruppen an den UniBw und zwischen den Einzelfachern differenziert vorge-
stellt werden.

11.4. Merkmale guter Priifungsvorbereitung

liber die theoretisch durchaus strittige Frage des Stellenwerts von Hochschulprufungen generell
und seiner besonderen Bedeutung fir die akademischen Disziplinen speziell soll hier nicht speku-
liert werden. Sie hat auch an der UniBw keine weitere Relevanz, weil, bedingt durch das gedrangte
Studiensystem an den UniBw, Pruiingen in ihrer unterschiedlichen Form seit Grtindung der Hoch-
schulen eine sebr zentrale Bedeutung batten und das Bestehen von Klausuren und Prufungen im
Studienablauf zum fast alleinigen Mal3stab fiir das Fortkommen im Studium galten und gelten. An
dem Bestehen von Prufungen misst sich subjektiv und objektiv der Studienerfolg, und die Misser-
folgs- bzw. Abbrecherquote in den einzelnen Fachern wird von Beteiligten, Verantwortlichen und
nicht zuletzt vom Bedarfstrager mit hoher Aufmnerksamkeit verfolgt. Die Abbrecherquote hat wegen
ihrer z. T. brisant hohen Auffalligkeit eine seit Jahren entsprechend groBe hochschulpolitische Be-
deutung. Die PrOfungsordnungen der Facher sind bekanntlich aquivalent denen der Landesuniver-
sitaten, das Prifungswesen an der UniBw findet jedoch bei allen Beteiligten eine hervorgehoben
hohe systembedingte Beachtung.

Es liegt in der Verantwortung des Hochschullehrers, den Standard und die Weiterentwicklung sei-
nes Faches in Forschung und Lehre zu vertreten, es liegt andererseits nicht in seiner Verantwortung,
den fachlichen Wissensaufbau seiner Studenten zu gewAhrleisten. In diesem universitaren Prinzip
des Ungleichgewichts in der Kommunikation zwischen Hochschullehrer und Student liegt der oft
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als Widerspruch erlebte Anspruch einer akademischen Lehre, die sich aus Professorensicht an ande-
ren Zielen orientiert als an denen von Studenten, die weniger an der Fortentwicklung des Faches als
vielmehr an dem Bestehen der Fachpriffungen interessiert sind.

Die Vorstellungen und Zielsetzungen an die akademische Lehre sind also bei den Lehrenden anders
ausgerichtet, die Erwartungen der Studenten werden in Hinsicht auf die Prufungsanforderungen in
der Regel nicht erftit. Dieses prinzipielle Problem soil nicht grundlegend in Frage gestellt werden,
die konkrete Gestaltung der Lehre lisst jedoch gewisse didaktische Spielraume zu, so dass es sinn-
voll sein kann, die Erwartungen von Studenten an die Lehre aufzuzeigen und zu fragen, welche
Merkmale in der Lehre aus studentischer Sicht ffir die Vorbereitung auf Prufungen besonders hilf-
reich sind.

Theoretisch sind verschiedene Wege in der Lehre moglich, die Fachinhalte fir eine studentische
Vorbereitung aufPrtfungen transparent werden zu lassen und Studenten haben dabei durchaus ihre
erfahrungsgeleiteten Vorstellungen. Sieben dieser Merkmale haben wir im Fragebogen vorgegeben,
die in ihrer Bedeutung aus Sicht der Studentenjeweils eingeschatzt werden sollten.

Tabelle 10:

Frage: Was wire wichtig, damit Sic sich besser auf die Prrifungen vorbereiten kmnnen?

UniBw Studenten 1999

UniBw Hamburg UniBw Mfilchen
technische nlchtt. tecnnische nichtt.

Angaben in Prozent Fiacher Ficher Ficher Ficher Gesamt

Basis: Ale Befragten 251 470 299 356 1379
unwkhftg 8,4% 5,7% ,9,7% 8,7% 7,8%

mehr Hnwelse auf den PKngsstoffin den neutral 11,6% 6,6% 11,4% 14,0% 10,5%
Lehrveranstaltugen kwihtig f80,1% 87,7116 78,9%0 77,2% 81,7%0

uwidchlg 37,8% 36,0%0 36,6% 32,6% 35,6%
Sinulation des Prffungsablaufs zur Probe neutral 21,5% 16,8% 19,8% 21,1% 19,4%

wlchtlg 40,6% 47,2% 43,6% 46,3% 45,1%

unwidrig 5,6% 10,0% 7,0%0 10,7%0 8,7016
tObungen, Tutorlen zu den PrEfingen neutral 16,4% 10,3% 13,7016 16,9% 13,8%

wichtig 78,0% 79,71% 79,3% 72,4% 77,5%

bessere Abstinummng zwishen Lehr- und unwichtig 8,0% 6,6% 9,8% 7,3% 7,7%
Prefu tng nntoff neutral '15,9% 13,0% 15,8% 16,1% 15,0%

"wichtlg 76,1% 80,4% 74,4% 76,3% 77,2%
unwdichig 8,3% 4,7% 6,704 5,9%0 6,1%

Elnzrenung der Stoffmenge ffir die neutral 9,1% 8,3% 15,7016 7,9%0 9,9%

_wlchtig 82,5% 87,0% 77,6% 86,2% 84,0%

unwichtig 13,7% 17,1% 14,8% 16,70% 15,8%
wenger Elnzelpurauf neutral 10,9% 13,2% 15,1% 20,9% 15,2%
einmal __

wichflg 75,4% 69,70%6 70,1% 62,4% 69,0%
unwichtlg 13,6% 10,2% 18,9% 9,0% 12,4%

Prfifer/[men neutral 19,6% 11,5% 27,3% 15,5% 17,5%

___ wiig 66,8% 78,3% 53,9% 754% 70,2%

Die ersten vier der im folgenden aufgefhirten Kriterien liegen von der Anzahl der Nennungen rela-
tiv nah beieinander und werden dementsprechend von den Studenten als besonders wichtig einge-
stuft:

Eingrenzung der Stoffinenge (84%). Studenten der technischen und der nicht-technischen
Ficher unterscheiden sich dabei kaum. Auch zwischen den beiden Universitaiten ergeben sich
keine bemerkenswerten Unterschiede in den studentischen Antworten.
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- Mehr Hinweise auf den Pruifungsstoff zu den Priifungen (82%). Auch hierin sind sich die
Studenten aller Facher nahezu einig.

- Mehr U~bungen und Tutorien zu den Prfifungen (78%). Diese Vorbereitungsart auf Prufun-
gen wird wiederum durchgehend von den Studenten ohne bestimmte Fachzugeh6rigkeit gut ge-
heif3en.

- Bessere Abstimmung zwischen Lehr- und Priifungsstoff (77%). Auch diese Forderung hat
fachuibergreifende Bedeutung.

- Eindeutigere Bewertungskriterien der Prfifer und Prfiferinnen (70%). In der Haufigkeit der
Nennungen unterscheiden sich diesmal die technischen Facher von denen der nicht-technischen
Facher. Die BewertungsmaBstAbe fhr Prufungserfolg oder -miBerfoig sind wohl in den techni-
schen Fachern unproblematischer nachvollziehbar als in den anderen Fachern.

- Weniger (Einzel-)Priifungen /Klausuren auf einmal (69%). Hier dtirfte es sich offensichtlich
um ein Spezifikum des UniBw-Trimestersystems handeln, das die Studenten der technischen
FAcher starker triffi als die nicht-technischen Studiengange.

- Simulation des Priifungsablaufs zur Probe (45%). Dieses Modell der Prufungsvorbereitung,
das praktisch einen Prufungsablauf vorab simuliert, fallt mit deutlichem Abstand in der Abfolge
auf den letzten Platz. Auch hierbei sind sich die Studenten aller Facher nahezu einig. Dieses Er-
gebnis ist insofern bemerkenswert, als diese Moglichkeit einer Profung auf Probe, d.h. ohne
unmittelbare Folgen, seit wenigen Jahren in einigen Fachern an den LandesuniversitAten mit
gutem Erfolg praktiziert wird.

Die Vorstellungen der UniBw-Studenten sind also in der uberwiegenden Mehrheit an die Lehren-
den gerichtet. Aus studentischer Sicht ware eine verschultere Struktur der Lehrinhalte wunschens-
wert. Man mochte wissen, was in den Proifungen zu erwarten ist, um sich gezielt vorbereiten zu
konnen. Der Lehrende solle die entsprechenden Hinweise in den Veranstaltungen geben, er solle
kiarer zwischen Lehr- und PrOfungsstoff differenzieren, dies kenntlich machen und dementspre-
chend die Stoffinenge reduzieren.

11.5. Der,,gute Hoehschullehrer"

Die hochschulpolitische Auseinandersetzung mit dem Thema ,,QualitAt der Lehre" und ihre Verbes-
serung ist nicht zuletzt davon gekennzeichnet, dass es nur bis zu einem gewissen Grad gelingen
kann, Regelungen vorzugeben, die ,,gute Lehre" oder noch besser ,,gutes Lemen" an der Hoch-
schule eindeutig bestimmen. Etikettierungen dieser Art kcnnen notwendigerweise dem komplexen
Gegenstand nicht gerecht werden, schlieBlich handelt es sich um ErlebensqualitAten von Individuen
und damit urn Zuschreibungen, die von individuellen und externen MaBstfiben abhiingig sind, von
personlichen Erwartungen und Zielsetzungen, von den gegebenen Kontextbedingungen usw. In der
vielschichtig und hierarchisch strukturierten Situation der Kommunikation zwischen Hochschulleh-
rem und Studenten spielen derartige auf Personen bezogene Zuschreibungen zwar weniger eine
vordergrfindige Rolle, aber sie sind implizit als Orientierungshilfe und Unterstfitzung im Lehr- und
Lerngeschehen allgegenwairtig. Studieren heift in erster Linie auch kommunizieren, heiBt sich aus-
einandersetzen mit den Sachen und in Konsequenz mit den Personen, die die Sache kommunizieren.
Nur, und darauf wurde in der vorliegende Studie bereits mehrfach verwiesen, Kommunikation hat
an der Universitat eine asymmetrische Struktur. Dieser Umstand hat bei der Suche nach dem ,,guten
Hochschullehrer" aus einer studentischen Perspektive seine besondere Bedeutung. Rolle und Funk-
tion des Hochschullehrers ist die der Fachautoritat in Forschung und Lehre, aber auch die in der
Vermittlung der Sachen. Rolle und Funktion des Studenten ist die des Empffingers und Lerners der
Sachen. Aus dieser studentischen Sicht - so ist die These - wird der Hochschullehrer als ,,gut" be-
zeichnet werden, der Fachmann in der Sache ist und gleichzeitig auch Fachmann im Transport und
der Weitergabe der Sache.
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Den Studenten wurde ein Katalog von 15 relevanten Eigenschaften zur Hochschullehrerrolle vorge-
geben, von denen in Rangfolge drei angegeben werden sollten, die ihnen am wichtigsten erscheinen
und damit einen ,,guten Hochschullehrer" ausmachen. Die Antworten wurden im einzelnen ausge-
zAiht, in eine Rangfolge gebracht und foihrten zu folgendem Ergebnis:

Tabelle 11: Wichtigste Eigenschaften eines .guten HochschuHehrers"

Rang Eigenschaft UniBw UniBw
Hamburg Miinchen

1 Interessante Stoffdarbietung 60% 55%
2 Gute Fachkenntnisse 49% 54%
3 Klare Gedankenfifhrung 46% 46%
4 Motivation der Studenten fbrdern 26 % 25 %
5 Vorbereitung und Planung von Lehrveranstaltungen 23 % 22 %

Diese ffinfEigenschaften eines ,,guten Hochschullehrers" werden Obereinstimmend und in der glei-
chen Reihenfolge von den Studenten beider UniversitAten ausgewahilt. Am unteren Ende der Skala
stehen - wiederum in der Vorstellung beider Studentengruppen - Eigenschaften wie ,,freundliche
Umgangsformen", ,,Eorschungskompetenz", ,,Hilfsbereitschaft", ,,Humor" und ,,AuBere Erschei-
nung".

Zunachst: Was zeichnet den weniger ,,guten" Hochschullehrer aus? Als wenig wunschenswert oder
weniger ,,gut" werden von den Studenten Eigenschaften gewdhilt, die als Signale foir die Bezie-
hungsebene der Kommunikation gelten k6nnen, Signale, die Zuwendungsbereitschaft ausdracken,
Freundlichkeit, Unterstfitzung und Lockerheit (in der Tabelle nicht aufgefohrt). In diese Reihung
gehort aber auch die Eigenschaft ,,Forschungskompetenz". Dieses wohl mit wichtigste Merkmal fMr
den Beruf des Hochschullehrers in der scientific community hat fir Studenten wenig Relevanz, sie
ist nicht im Katalog der eigenen Interessen und Ziele vorgesehen, sie steht auBerhalb studentischer
Perspektiven.

Welche Eigenschaften aber sind die wichtigsten? Die zwei an vorderster Stelle in der Tabelle aufge-
fihrten Eigenschaften charakterisieren die studentischen Vorstellungen bereits relativ umfassend.
Es werden 2 Merkmale genannt, die Unterschiedliches ausdricken und doch in Beziehung zueinan-
der stehen. Grundlegende Voraussetzung fir einen guten Hochschullehrer sind die ,,guten Fach-
kenntnisse", die aber auch ,,interessant" dargeboten werden sollen. Die Zuschreibung fir ,,gut" be-
deutet zweierlei: Der Hochschullehrer sollte Experte in der Sache sein und gleichzeitig Experte in
der Vermittlung der Sache. Beides hat Nutzen fir die Lernenden in unmittelbarer Weise, der
Fachexperte ist im Besitz des Wissens, er ist der Oberlegene in der Sache und er vermittelt dieses
Wissen so, dass der Lernende in der Sache engagiert bleibt und keine unnotigen Umwege zu gehen
braucht. Die drei folgenden Eigenschaften bekrdftigen dieses Prinzip oder diese Denkweise: ,,Klare
Gedankenfohrung" vereinfacht die Lernstruktur und das Nachvollziehen von in der Regel umfang-
reicheren Inhalten (z.B. Vorlesungen), ,,Motivation flordem" als Eigenschaft ist als Hinweis zu se-
hen, das eigene Tun in seiner Sinnhaftigkeit zu starken und ,,Vorbereitung und Planung von Veran-
staltutgen" ist zu sehen als eine weitere didaktische Variante fOr Systematisierung und Strukturie-
rung der Fachinhalte, um in der Fille des Stoffangebots die personliche Orientierung zu halten oder
sich die Vorbereitungen auf Prufungen zu erleichtern. Die studentischen Urteile von einem guten
Hochschullehrer lassen den Schluss zu, dass er vornehmlich unter Niitzlichkeitsaspekten gesehen
wird. Es reicht nicht aus, ein hervorragender Experte auf seinem Gebiet zu sein, es reicht auch nicht
aus, ein guter Lehrender zu sein. Beide Kompetenzen zusammen machen fir Studenten den guten
Hochschullehrer aus, erwartet wird die Fach- und Sachautoritit, aber in Verbindung damit, die
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Fachinhalte in aufbereiteter, systematischer und geordneter Gedankenfahrung so zu transportieren,
dass der Empflinger von der Sache uberzeugt wird und interessiert bleibt.

Dieses kennzeichnende Bild findet sich in den meisten Faichern an der UniBw Hamburg und Mun-
chen, die Studenten der technischen Facher unterscheiden sich in diesem Zuschreibungsmuster
nicht prinzipiell von denen der geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Faicher. Dennoch finden
sich zwei akademische Disziplinen, die nicht in dieses Schema zu passen scheinen: Das ist an der
UniBw Munchen der Studiengang Elektrotechnik und in Hamburg das Fach Geschichte, zwei Fa-
cher, die von ihrem fachlichen Gegenstand her keine Gemeinsamkeiten aufweisen, aber dennoch
den Typus eines guten Hochschullehrers wahlen, der Ahnlichkeiten aufweist: Er hat als erstes gute
Fachkenntnisse, er besitzt eine klare Gedankenflthrung, er weckt intellektuelle Neugier. Erst dann
folgen die Eigenschaflen nitzlicher Didaktik und relativ wichtig erscheint hier auch die For-
schungskompetenz. Diese abweichenden Ergebnisse sind insofern erwahnenswert, weil offensicht-
lich besondere fachinhaltliche, curriculare oder auch personale Besonderheiten in einer akademi-
schen Disziplin das generelle Eigenschaftsmuster von der Idealrolle eines Hochschullehrers aus der
Perspektive von Studenten im einzelnen modifizieren konnen.

Ein methodischer Aspekt muss jedoch bei unserer Vorgehensweise bedacht werden: Bei der Auf-
forderung an die Studenten, sich nur far die drei wichtigsten von 15 Eigenschaften zu entscheiden,
kommt es zu keiner ausgewogenen Reihung der Eigenschaften, die wichtigsten werden zwar her-
vorgebogen, die unwichtigeren bleiben in der Position der Rangfolge aber relativ unscharf. Dies
mag auch bis zu einem gewissen Grad dazu beigetragen haben, dass die Eigenschaften, die den Be-
ziehungsaspekt der Kommunikation beinhalten, vergleichsweise selten angefihrt wurden. Ein di-
rekter Vergleich mit Ergebnissen einschlIgiger Untersuchungen aus der Literatur (FELDMAN,
K.A. 1976, zitiert nach RAU, E. 1993) sollte daher mit Vorbehalt gesehen werden, so lange der
jeweilige methodische Zugang nicht geklirt ist, aber die Ahnlichkeiten zu den hier vorgestellten
Befunden sind augenscheinlich, mit Ausnahme der Aussage im letzten Satz des folgenden Zitats:
"Herausragende Lehre bzw. Lehrpersonen werden wie folgt charakterisiert: Sie haben die Fahigkeit,
Interesse zu wecken, sich klar und verstandlich auszudrucken, beherrschen den Lehrstoff, bereiten
die Lehrveranstaltungen gut vor und organisieren gut und zeigen insgesamt ein hohes Maf3 an En-
thusiasmus fur die Lehre und ihren Gegenstand. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Offenheit fur
andere Meinungen werden als von den Studierenden bevorzugte Eigenschaften beschrieben." Es
kann hier also nicht mit Gewissheit nachvollzogen werden, inwieweit unser z. T. anders lautendes,
Ergebnis (geringere Bedeutung der Beziehungsebene), die Folge eines anderen methodischen Zu-
gangs ist oder ob mit dem Zitat nicht eventuell eine an den amerikanischen Universititen bestehen-
de vergleichsweise andere Kommunikationskultur beschrieben wird. -

11.6. Fachlehrprofile an der UniBw

Der idealtypisehe Hochschullehrer ist somit gefunden und definiert, die weitergehende und wichti-
gere Frage ist natfirlich die, wo, d. h. in welchen Fachern der UniBw er in einer Weise und Haiufig-
keit vertreten ist, dass gute Lehre in einem statistischen Sinn erkennbar wird oder gute Lehre versus
weniger gute Lehre zwischen Fachern aus Sicht der Studenten dargestellt werden kann. Selbstre-
dend ist gute Lehre nicht nur von ,,Eigenschaften" einer Lehrperson abhAngig, man muss bekannt-
lich von einem Bundel sich gegenseitig bedingender Merkmale ausgehen, die letztendlich die fach-
spezifische LehrqualitAt bestimmen und so die jeweilige Lehr- und Lernkultur in einem Fach aus-
machen. Die Tatsache, dass die Fachcurricula und damit die Fachinhalte dabei eine bedeutsame
Rolle spielen, ist ebenfalls bekannt und die charakteristischen Unterschiede in dieser Hinsicht zwi-
schen den technischen, den wirtschaftswissenschaftlichen und den geisteswissenschaftlichen Fai-
chern ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere Ergebnisse.
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Doch dieses scheinbar sich wiederholende Prinzip ist keineswegs so stabil wie es den Anschein hat.
Mit einer weiteren Variablen, die wir ,,typisches" Lehrverhalten genannt haben, kommen wir zu
Ergebnissen, die iiber das bisher beschriebene hinausgehen, allerdings sich bei der Suche nach dem
,,guten" Hochschullehrer schon abzeichneten.

Der theoretische Hintergrund unserer Vorgehensweise ist f0lgender: Seit Jahren nutzen Lebrende
der 4 Fachbereiche einen standardisierten Fragebogen zur Rickmeldung und ggf. Verbesserung
ihrer Lebre als Service-Angebot des ZHQ. Das Angebot beruht auf Freiwilligkeit, ist also auf Ein-
zellehrende bezogen. Daher konnen auch aufsummierte Evaluationen von Lehrveranstaltungen
nicht reprAsentativ ffir die Lehre z. B in einem Fach sein. Dieses grundlegende Defizit, welches in
der Lehrevaluationsforschung noch nicht gelost ist, glauben wir mit einer pragmatischen und effek-
tiven Vorgehensweise ausgeglichen zu haben. Die folgenden Ergebnisse bestatigen uns erneut in
dieser Annahme.

Wir orientieren uns mit dem Ruickmeldefragebogen in dieser Untersuchung an dem Gesamtein-
druck, den Studenten von dem normal-durchschnittlichen Lehrverhalten ihrer Lehrenden haben. In
einer entsprechend leicht modifizierten Form uibertrugen wir das Instrument als eigenstiindige Va-
riable in den umfassenderen Fragebogen mit dem Ziel, auf diese Weise das typische Lehrverhalten
in den Fachern erfassen zu k~nnen.

In der folgenden Ergebnisdarstellung beschranken wir uns auf das Wesentliche, d. h. wir stellen
einen Auszug von Daten aus lediglich drei der insgesamt sieben Faktoren dieses Instruments vor.
Die vorgestellten Items stellen am ehesten Charakteristisches zwischen den Fachern dar, die voll-
sthndigen Daten sind wiederum im Anhang aufgefifhrt.

In den zwei Grafiken UniBw Hamburg und UniBw Munchen sind jeweils 4 Items der Faktoren
,,Klima", X,Motivierung" und ,,Stoffdosierung" aufgefihrt, die wiederum foir die Hamburger Ficher
in die bekannten drei FAchergruppen und for die Muinchner in zwei FAchergruppen zusammenge-
fasst sind und so unmittelbar im Querschnitt miteinander verglichen werden konnen (vgl. S. 24).
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Grafik 22a: Das .typische" Lehrverhalten nach Fichern, ausgewfihlte Items
UniBw-Studenten 1999, Hamburg

Frage: Derfolgende Fragenkatalog bezieht sich aufl/hren Studienalltag und hier insbesondere auflhre Erfahrungen in
der Lehre. Wir suchen das ,, typische" Lehrverhalten in den Fachern an der UniBw und bitten dazu um folgendes: Stel-
len Sie sich/ bitte bei der Beantwortung der Fragen den normalen Hochschullehrer lhres Studiengangs vor (bitte nicht
WA und nicht den engagiertesten und nicht den am wenigsten engagierten Hochchullehrer). Wir mOchten somit das
durchschnittliche Lehrverhalten der Professoren AIres Studienfachs eifassen:

Skala I ,,Klima"

Die Atmosphare ist angenehm
und zugewandt.

Ich fMhie reich als Lemender ___"___

partnerschaftlich akzeptiert. I

Zwischen Studenten und den -
Dozenten besteht ein guter Kontakt.

Insgesamt halte ich die
Lehrveranstaltungen fbr gut

Skala II ,,Mokvierung"

Gerade durch die Darstellung des
Lernstoffs wird meine fachliche
Neugier geweckt und geftordert.

Die Dozenten bringen mich manchmal 1
dazu, mich auch far ein kniffliges "'i-
Problem voll zu engagieren.

Die Dozenten verstehen es, auch
'ftrokenen' Themen interessante __ __ __

Seiten abzugewinnen.4

Die Dozenten geben Lernhilfen mi

Form von Eselsbrilcken und
einfachen Beispielen.

Skala III ,,Stoffdosierung"

Pro Lehrveranstalttmg wird nicht
zuviel Stoff vermittelt-

Das Sprechtempo in Lehrveranstaltun-
gen war so, daB die Gedankenglange "______
gut mitverfolgt werden k6nnen.

Das Stoffangebot der
Lehrveranstaltungen ist fir mich
iltberschaubar.

.3:

In den Lehrvemnstaltungen lerne
ich viel. _-_

1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5
1 = stimme zu
5 =stimmenichtzu ...... ET - MB -- W I i .......... Gesch ......... vwL --- P
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UniBw Hamburg:

,Klima": Kennzeichnende Unterschiede zeichnen sich in der Art des Umgang zwischen den Inter-
aktionspartnern Lernende und Lehrende ab: Relativ auiffallig ist die Distanz, die die Studenten der
BWL und VWL ihren Hochschullehrern gegenuber empfinden. Vergleichsweise guter Kontakt be-
steht eher in den weichen Fchern, hier insbesondere in der Geschichtswissenschaft. Das Ge-
samturteil uber die Qualitat der Lehrveranstaltungen - faktorenanalytisch diesem Faktor zugehorig
- liegt im Schnitt leicht im positiven Bereich der Skala, wobei Geschichte, Politikwissenschaft und
Maschinenbau (als ein hartes Fach) noch einmnal die relativ guinstigeren Urteile von ihren Studenten
erfahren.

,Motivierung": Das Gemeinsame in allen Fachem besteht darin, dass die Lehrveranstaltungen
durchweg nicht in der Lage sind diber das Rezipieren hinaus auch intrinsische Neugier oder eigen-
standiges Engagement zu wecken. Tugenden dieser Art werden von den Hochschullehren in den
Veranstaltungen nicht gefbrdert, so sagen die Studenten.

,,Stoffdosierung": Der Umfang an Leminhalten und seine Strukturierung ist in dem gedrangten
Lehr- und Lernkonzept mit ein entscheidendes didaktisches Prinzip. Die Ergebnisse trennen erwar-
tungsgemAB zwischen den sog. harten und weichen Disziplinen. In den technischen und auch den
wirtschaftswissenschaftlichen Fachem sind die Tendenzen einer hohen stofflichen Anforderung
unfibersehbar, das Stoffangebot in den Veranstaltungen der Facher Geschichts- und Politikwissen-
schaft und Pddagogik erscheint dagegen uiberschaubar und nachvollziehbar. Das andere zentrale
Item des Verfahrens ,,In den Lehrveranstaltungen leme ich viel" findet sich in diesem Faktor wie-
der mit einem Ergebnis, das in doppeltem Sinn durchschnittlich ist: Zum einen besagt es, dass Stu-
denten in den Veranstaltungen im Schnitt weder viel noch wenig lemen und zum anderen kann man
dieses Ergebnis als oinen Hinweis auf eine nur relative Bedeutung von Lehrveranstaltungen ftir ein
effektives Lernen verstehen, daraufwurde an anderer Stelle bereits verwiesen.

Will man ein Fach mit dem insgesamt relativ gfinstigsten Lehrprofil an der UniBw Hamburg her-
vorheben, dann ist es das Fach Geschichtswissenschalt.
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Grafik 22b:, Das .typische" Lehrverhalten nach Fichern, ausgewihlte Items
UniBw-Studenten 1999, Mfinchen

Frage: Derfolgende Fragenkatalog bezieht sich auf ihren Studienalltag und hier insbesondere auf Ihre Erfahrungen in
der Lehre. Wir suchen das,, typische" Lehrverhalten in den Fachern an der UniBw und bitten dazu umfolgendes: Stel-
len Sie sich bitte bei der Beantwortung der Fragen den normalen Hochschullehrer Ihres Studiengangs vor (bitte nicht
WAM und nicht den engagiertesten und nicht den am wenigsten engagierten Hochchullehrer). Wir mochten somit das
durchschnittliche Lehrverhalten der Professoren Ihres Studienfachs erfassen:

Skala I ,Klima"

Die Atmosph~re ist angenehmA
und zugewandt.

Ich Muhle mich als Lemender _ __ ______

partnerschaftdich akzeptieit I

Zwischen Studenten mid den
Dozenten besteht emn guter Kontakt

Insgesamt hate ich die
Lehrveranstaltungen for gut

Skala H ,Motivierung"

Gerade durch die Darstellung des
Lemstoffs wird meine fachliche
Neugier geweckt mid gef6rdert.

Die Dozenten bringen mich manchmal
dazu, reich auch fir ein kniffliges
Problem yoUl zu engagieren:

Die Dozenten verstehen es, auch
'trockenen' Thbenen interessante I

Seiten Aabzgewinnen.II 9

Die Dozenten geben Lemhilfen in
Form von Eselsbracken und
einfachen Beispielen.

Skala III .Stoffdoskerung"

Pro Lehrvermstalg wird nicht "
zuviel Stoffvermittelt

Das Sprechtempo in Lehrveranstaltim-
gen war so, daB die Gedankengange
gut mitverfolgt werden k~nnen. i

Das Stoffangebot der
Lehrveranstaltungen ist fMr reich %
iberschaubar.

In den Lehrveranstaltungen leme
ich viel.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
i - stimme zu
5 stinime nicht zu Er Pid sport

- --- Inf - -- LRT - SOWI ............ WOW
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UniBw Mijnchen. Es erscheint nicht erforderlich, die Lehrprofile im einzelnen vorzustellen, die
Gemeinsamkeiten in den Angaben der Studenten in 7 der ebenfalls insgesamt 8 Facher sind
fachaquivalent zu den Hamburger FAchern ihnlich. Ein Fach fallt aber in seinem Profil erneut in
sehr auffalliger Weise aus dem Rahmen: das Fach Elektrotechnik. In einem positiven Sinn sind
auch die Disziplinen Bau- und Vermessungswesen und die Sportwissenschaft hervorzuheben, ohne
deren Profile hier aber nAher zu beschreiben. Wie gesagt, besonders bemerkenswert erscheint das
Ergebnisprofil zur Lehre in der Elektrotechnik an der UniBw Muinchen. Es zeichnet sich nicht nur
durchgehend in hoher Auspragung durch die besten Urteile aller FAcher aus, sondern es fillt damit
auch aus dern Rahmen des Beschreibungsmusters fir das Lehr- und Lernmuster in den technischen
FRchern. Im einzelnen: Die Studenten bescheinigen fir dieses Fach eine besonders gute Lehr- und
Lematmosphire, die Kommunikation stimmt und die Lehrveranstaltungen werden nahezu als her-
vorragend hingestellt. Wir hatten festgestellt, in allen Fachern an den UniBw gelingt es nicht, Stu-
denten in den Lehrveranstaltungen zu Neugier oder Engagement anzuregen, hier gelingt es wenig-
stens in gewissem MaBe. Die zu lernende Stoffinenge ist in einer Weise dosiert aufbereitet und
iiberschaubar, dass von allen Fachern nur die Studenten dieses Fachs zu dem iiberzeugenden Glo-
balurteil kommen, in den Lehrveranstaltungen auch viel zu lernen.

Die vergleichsweise andere Zuschreibung von Eigenschaften eines ,,guten Hochschullehrers" aus
der Perspektive der Studenten des Fachs Geschichte an der UniBw Hamburg und des Fachs Elek-
trotechnik an derUniBw Minchen wird nun plausibel: Im Vordergrund stehen in diesen Fachern
nicht unmittelbar die didaktischen Wunschvorstellungen, den Stoff interessant zu gestalten oder die
Studenten zu motivieren, diese Erwartungen sind in den zwei Fachern bereits weitgehend erfillt,
sondern es geht mehr um eine intrinsische Erweiterung der Fachkenntnisse, um fachliches Engage-
ment und um Neugier. Dabei ist der Hochschullehrer der Fachexperte und der das Lernen beglei-
tende Supervisor. UnabhAngig davon, dass diese Aussage auch einen idealtypischen Akzent hat,
kann man jedoch in diesen zwei, von ibren Inhalten her unterschiedlichen Fachern, von einer ver-
gleichsweise abweichenden Lehr- und Lernkultur ausgehen, die fir Studenten besonders erfolgreich
ist.

12. Zufriedenheit mit dem Berufsweg

Zum Zeitpunkt der Befragung hat die fiberwiegende Mehrheit der Studenten je nach Jahrgangszu-
geh~rigkeit bereits 4 bis 6 Jahre ihrer Verpflichtungszeit absolviert. Man kann also davon ausgehen,
dass sie somit uiber hinreichende Erfahrungen zu ibrem Berufsweg verfligen, die zurn einen die mi-
litArische Ausbildungsphase vor Studienbeginn einscbliel3en und nun aus dem Erleben des Studiums
in den jeweiligen Fachern bestehen. Dabei ist der Prozess der beruflichen Stabilisierung und Orien-
tierung zwar noch nicht abgeschlossen, aber die gesammelten Eindrucke werden sich in einer Weise
konkretisiert haben, dass darfber geurteilt werden kann, in wie weit sich die individuellen Erwar-
tungen an den Berufsweg bisher erftillt haben und die getroffene Berufsentscheidung richtig war.

Dieses sozusagen alle Erfahrungen zusammenfassende Globalurteil wird mit der Frage beantwortet,
ob man den Berufsweg, fir den man sich vor Jahren entschieden hat, noch einmal wAhlen worde.
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TabeHe 12:

Frage: Wenn Sic heute vor der Entscheidung stlinden, wfirden Sic sich dann unter Berficksichtigung
aller Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben, noch einmal fur den eingeschlagenen Berufsweg
entscheiden?
UniBw Hamburg und Mfinchen

""UnlBw Hamburg UniBw Milnchen Gsaamt

Basis: Alle Befragten 690 644 1334
85,9% 92,9% 89,3%

nein 141% 7,1% 10,7%

89% aller befragten Studenten wurde dieselbe Entscheidung noch einmal treffen. Der eingeschlage-
ne Berufsweg ist also richtig, die Erwartungen erfollen sich und somit erfdhrt das bestehende Aus-
bildungskonzept eine ganz uberwiegend hohe Bestatigung, die Akzeptanz und damit Zufriedenheit
mit der Berufswahl und dem eigenen Tun ist hoch.

Dennoch fdllt dabei ein Ergebnis auf: Bei der Trennung der Daten zwischen Hamburg und Mun-
chen ist die Anzahl Zufriedener bzw. Unzufriedener erwihnenswert verschoben. Bezieht man sich
auf die zwar insgesamt relativ geringe Zahl Unzufriedener, so ist der Prozentsatz mit 14% an der
UniBw Hamburg doppelt so hoch wie an der UniBw Munchen mit 7%. Eine Begrundung ffir diese
Auffalligkeit ist nicht offensichtlich und klArt sich auch nicht bei weiterer Differenzierung der Er-
gebnisse:
Wir k~nnen uns dabei auf die Tabelle der Einzelangaben in den Fachern beider UniversitAten bezie-
hen, um so auf eventuelle Besonderheiten in den Einzelverteilungen aufmerksam zu werden, die
dann entsprechende Rfickschlisse auf das Studienfach zulassen worde. In die Tabelle k6nnen wir
gleichzeitig auch die Ergebnisse aus der 95er-Untersuchung aufnehmen, sie geben Hinweise auf
eventuelle VerAnderungen Ober die Zeit (vgl. Tabellen 6a und 6b im Anhang).

Es zeigt sich folgendes:
Zwischen den Fachern an der UniBw Hamburg ergibt sich eine im Prinzip Ahnliche Verteilung in
der Anzahl Zufriedener bzw. Unzufriedener (zwischen MB=11,1% als niedrigster Wert und'
ET=15,6% als hbchster Wert). Die Anzahl Unzufriedener ist in den sog. harten Fachern also nicht
h6her als in den sog. weichen, die aktuell zwischen den Fachern unterschiedlich erlebte Studienbe-
lastung dfirite danach kein Grund far Unzufriedenheit mit dem Berufsweg sein, Unzufriedenheit hat
einen umfassenderen Charakter. An der UniBw Muinchen sind die Verteilungen in den Distanzen
zwischen den Fachern zwar etwas weiter, sie sind aber auf einem insgesamt niedrigeren Niveau
angesiedelt (zwischen BauV= 13,5% und Sport= 2,6%). Insgesamt lassen diese Angaben keine
weiteren Rfickschlusse fir einen Hinweis auf den Unterschied in der Zahl der Unzufriedenen zwi-
schen Hamburg und Munchen zu.

Dennoch kann man eine andere wichtige Gemeinsamkeit in den Angaben der Studenten konstatie-
ren insofern, als an beiden Universitaten die Anzahl Unzufriedener mit der Berufswahl insgesamt
und damit in fast allen F'Achern im Vergleich zu der 95er-Befragung deutlich gesunken ist. An der
UniBw Hamburg gilt dies insbesondere fir die Ficher Pad und BWL und in Munchen ebenfalls fir
das Fach Pad und fir WOW. Aber auch hier ist nicht klar auszumachen, ob die Begrundung fir
Unzufriedenheit und ihre Veranderung eher im Zusammenhang mit dem jeweiligen Studium zu
sehen ist oder eher in Zusammenhang mit dem Verlauf ihrer Offizierkarriere, da gerade in den ge-
nannten Fachern die Anzahl der kfinfligen Berufsoffiziere uiberproportional hoch ist.
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13. Zusammenfassung

Mit diesem Bericht setzt das ZHQ seine empirischen Untersuchungen fort, die Prozesse von Lehre
und Lernen im Kontext der spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen an den Universitaten
der Bundeswehr mit den Methoden der empirischen Hochschulforschung zu erfassen. Vieles ist aus
vorangegangenen Untersuchungen bekannt und hinlanglich beschrieben, doch die Probleme sind foir
die Universitaten damit nicht geringer geworden. Mit den Ver'anderungen in der ubergeordnet si-
cherheitspolitischen Lage verandert sich das Offizierberufsbild mit unmittelbaren Konsequenzen fMr
die Universitvten. Dabei geht es um die Frage, fir welche Studienberechtigte der Offizierberuf
weiterhin attraktiv bleibt oder auch attraktiv wird und welche Rolle dabei das in den Offizierbe-
rufsweg integrierte akademische Studienangebot inne hat. Die weiterhin hohen Studienabbruch-
quoten an den UniBw sind jedenfalls nicht nur aufmangelnde Leistungskapazitfit im Studium selbst
zurickzufohren, sie haben auch etwas mit der Veranderung der Offizierberufsrolle zu tun.

Dank der Unterstatzung in der Organisation der Befragung durch den Studentenbereich beider
UniBw konnte auch diese Studentenbefragung reprasentativ durchgeffihrt werden. Somit ist das
Datenmaterial verlsslich, auch zu den Ergebnissen in den einzelnen Fachern mussen keine Relati-
vierungen vorgenommen werden. In der Form der Darstellung nutzen wir hier die angemessenen
Methoden der Elementarstatistik und stellen die Ergebnisse in Tabellen und Grafiken vor. Wir k6n-
nen uns dabei auf Daten der 95er-Untersuchung beziehen und auf relevante Daten der Arbeitsgrup-
pe Hochschulforschung, deren Instrumente wir auszugsweise einsetzen konnten.

In ihrer sozialen Herkunft unterscheiden sich die Studenten der UniBw in auffalliger Weise von den
mannlichen Studenten der Landesuniversitaten. Der Indikator h6chster Bildungsabschluss der El-
tern belegt, dass die UniBw-Studenten uberproportional h~ufiger aus Familien mit einem mittleren
Bildungsniveau kommen. Diese bereits aus friiheren Untersuchungen bekannte Kennzeichnung als
mittelstandisch-aufstiegsorientiert setzt sich also fort und verfestigt sich. Von den Haufigkeiten in
den einzelnen Schulabschlusskategorien der Eltern her bestehen deutliche Differenzen bei der
Trennung zwischen alten und neuen BundeslAndern auf Grund des anderen Bildungssystems in der
damaligen DDR, aber die Relationen, die zu der obigen Aussage fifhren, sind im Prinzip ahnlich
wie in den alten Bundeslandern. Bestitigt wird der gravierende Unterschied des sozialen Bildungs-
niveaus bei der Anwendung eines weiterentwickelten Zugangs, der die soziale Herkunftsgruppe
nach der beruflichen Stellung des Vaters zusammen mit dem h6chsten Bildungsabschluss der Eltern
definiert. Erneut stellt sich heraus, die soziale Herkunft der hier verglichenen beiden Studenten-
gruppen verteilt sich heterogen. Es studieren doppelt so viele Studenten der UniBw als an den Lan-
desuniversitaten aus der so definierten niedrigen sozialen Herkunftsgruppe oder auch, in der so ge-
nannten hohen sozialen Herkunftsgruppe finden sich immerhin 32% Studenten an den Landesuni-
versit~ten, an den UniBw sind es lediglich 12%. Es hIsst sich nicht bestreiten, dass der Offizierberuf
mit dem Angebot eines akademischen Studiums insbesondere fur Studienberechtigte aus Familien
mit einem mittelstAndischen Bildungshintergrund attraktiv zu sein scheint, bietet er doch die Chan-
ce, die elterliche Lebenswelt zu verlassen, um. mit dieser Berufswahl eine aufstiegsorientierte Per-
spektive zu beginnen.

Bei der auffalligen Abweichung der UniBw-Studentenschaft von ihrem sozialen Bildungshinter-
grund her, k6nnte es theoretisch moglich sein, dass dieser Umstand auch mit bestimmten Verschie-
bungen in der Wahrnehmung der Person-Umwelt-Relation, d.h. hier in der Betrachtung allgemein
fir die Gesellschaft gOltiger Lebensbereiche verbunden sein ktnnte. Wir konnten dieser Frage wie-
der mit einem Instrument der Konstanzer Forschungsgruppe nachgehen, indem wir deren Rangfol-
geergebnisse in der Einschatzung wichtiger Lebensbereiche mit unseren Ergebnissen dazu vergli-
chen. Diese Gegenoberstellung fihrt allerdings nicht zu Hinweisen, die als ein Beleg ffir eine unter-
schiedliche Einschatzung dienen k6nnte. Eindeutige Aussagen lassen sich nicht ableiten, die Ge-
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meinsamkeiten zwischen den beiden Studentengruppen sind grbBer als die Differenzen, aber Ten-
denzen sind dennoch unubersehbar: Relativ starker im Vordergrund stehen fur die UniBw-
Studenten Bereiche wie ,,Berufund Arbeit", ,,Technik und Technologie", ,XPolitik und Offentliches
Leben", weniger Interesse oder Engagement wird aufgewendet fir ,,Natur und Umwelt", ,Wissen-
schaft und Forschung" und fur ,,Kunst und Kultur". Mit dieser Beschreibung komplettiert sich das
Bild insofern, als die UniBw-Studenten ihre Lebensperspektiven mehr an zweckdienlichen, ver-
nftnfig erscheinenden und pragmatisch-kalkulierbaren Lebensbereichen ausrichten. Dies ware eine
zusatzliche Beschreibung fu-r Aufstiegsorientierung.

Der Lebenskontext der Unil3w-Studenten im Studium ist bekanntlich ein fundamental anderer als
fiur herkommlich Studierende. Dies hat entsprechend andere Lebensgewohnheiten zur Folge, die
wiederum nicht nur von den gegebenen formalen Bedingungen an der CampusuniversitAt zusam-
menhangen, sondern auch vom Selbstverstandnis und den MentalitAten der Studenten zwischen
Offizier- und Studentenrolle. Es stellt sich heraus, dass nahezu die HIlfte von ihnen ihre Anwesen-
heit an der UniBw als eine spezifische Form einer normalen Berufstatigkeit auffassen. FOr die mei-
sten Ingenieurstudenten bildet die Hochschule vor dem Hintergrund ihrer hohen Arbeitsbelastung
den Lebensmittelpunkt. ,,Lehrgangsverhalten" wird bei knapp der HIAlfe der Studenten synonym
mit Studieren gesetzt. Welche Rolle spielt der Studienort, d.h. die GroBstadt mit ihrem vielfaltigen
Angebot an Kultur, Freizeit, Szene usw.? Die Angebote werden durchaus genutzt, aber nicht in dem
Mal3e, wie es vor dem Hintergrund der beiden attraktiven GroBstadte zu erwarten ware: Das Kultur-
angebot wird von ca. einem Drittel der Studenten angenommen, ein weiteres Drittel nutzt das Frei-
zeitangebot mehr oder minder intensiv (beide Drittel schlieflen sich nicht aus) und nur jeder 6. Stu-
dent glaubt, sich in der Szene einigermaBen auszukennen. Die Breite und IntensitAt einer Partizipa-
tion an den relativ leicht erreichbaren Angeboten unterschiedlicher Art am Studienort sind geringer
als vermutet. Dagegen scheint die Zahl der sogenannten haufigen Wochenendheimfahrer auffallend
hoch zu sein. Sie liegt quer uiber alle FAcher bei ca. 40%. Es sieht so aus, dass soldatische Gewohn-
heiten, verbunden mit den engen Wohngemeinschaften auf dem Campus in der minnlich gepragten
Umwelt entsprechend enge Lebensformen in der Alltagsgestaltung bereiten, denen sich der Einzel-
ne nur schwer entziehen kann oder auch nicht entziehen m6chte.

An dem Erleben ihrer Studienumwelt sind notwendigerweise mehr und andere Personen und Perso-
nengruppen beteiligt als nur die Lehrenden. Der soziale Umgang mit und zwischen diesen Personen
und Personengruppen hat einen besonders wichtigen Einfluss auf den Studienbetrieb und auf das
Wohlbefinden als eine gfinstige Voraussetzung fur Studieren. Wie nah oder distanziert werden die
verschiedenen Personengruppen, die mehr oder minder am Studiengeschehen beteiligt sind, von den
Studenten wahrgenommen? Die Ergebnisse entsprechen z.T. den Erwartungen, sie sind im Detail
aber auch aufschlussreich, bezogen aufiHinweise an anderer Stelle:
- Die Kontakte der Studenten untereinander sind eng und kollegial, in den Ingenieurfachern noch

einmal intensiver als in den anderen.Fdchern.
- In der Rolle der hauptamtlich Lehrenden werden die Hochschullehrer in mehr distanzierter

Weise gesehen, an beiden Universitaten besonders in den Wirtschaftswissenschaften.
- Unterschiedlich an beiden Universititen erseheint die Rolle der wissenschaftlichen Mitarbeiter.

Dabei scheint es um ein wichtiges Indiz zu gehen: Die wissenschaftlichen Mitarbeiter und hier
noch einmal die in den Ingenieurfaichem an der UniBw Munchen sind fur die Studenten die di-
rekteren Ansprechpartner als die an der UniBw Hamburg. Sie haben also in Minchen eine stu-
dentenzentriertere Funktion im Lehr- und Lerngeschehen.

- Die Wahrnehmung von Naihe und Distanz gegen0ber den militarischen Vorgesetzten entspricht
auf der Skala ungefahr der gegenuber den Hochschullehren, auch wenn deren Rollen v~llig ver-
schieden sind.

- Studenten und die Personen der Verwaltung bleiben einander eher anonym, das Personal der
Verwaltung hat fur den AlItag der Studenten keine besondere Bedeutung.
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Die Differenzen im Erleben des fachlichen Anspruchsniveaus bezogen auf die jeweiligen Erwar-
tungen sind beachtlich. Trotz der vielfaltigen Informationen und gezielten Beratungen vor Studien-
beginn werden vor allem die Ingenieurstudenten in Hamburg und Muinchen von den hohen Anfor-
derungen ihrer Studiengange uberrascht. Andererseits wird jeder 4. Student in den sogenannten
weichen Fachern davon iuberrascht, dass far ihn die Studienanforderungen niedriger ausfallen als
gedacht. Aber der ungefahr gleiche Prozentsatz an Studenten in diesen Fachern empfindet die An-
forderungen als Oberhoht. Gegenuber der Untersuchung von 95 sind diese unterschiedlichen Anfor-
derungsprofile weitgehend konstant geblieben, leicht angezogen haben die Anforderungen in Min-
chen in den Fachern BauV und Informatik und in Hamburg in den Fachern Padagogik und Wirt-
schaftsingenieurwesen. Besonders hoch erscheint das Anforderungsniveau weiterhin in den Faichern
MB und ET in Hamburg und in LRT in Munchen.

Worauf wird im Studium nun besonders viel Wert gelegt und worauf weniger? Dies lasst sich an-
hand eines vorgegebenen Merkmalskatalogs zusammen mit den Angaben der Studenten der Lan-
desuniversitAten bestimmen: Ubereinstimmend wird gesagt, es gehe im Studium hauptsachlich um
den Erwerb von Faktenwissen, verbunden mit der dazu gehorenden Lernanstrengung und dem
Aufwand ftir das Erbringen der Leistungsnachweise. Weniger Wert wird auf Dinge gelegt, die ent-
weder das Verstehen von Prinzipien und ein Verstandnis von Zusammenhingen erfordern oder-auf
Eigeninitiativen wie das Entwickeln eigener Interessenschwerpunkte oder kritischer Positionen hin-
deuten. Die Meinungen beider Studentengruppen gehen auseinander, wenn sich, wie es scheint, die
Studienreformelemente an der UniBw auswirken: In den Veranstaltungen wird hAufiger diskutiert,
die studentische Zusammenarbeit ist intensiver, man glaubt, mehr in anderen Fachgebieten Be-
scheid zu wissen und ein Engagement ffir soziale und politische Fragen erscheint ausgepragter als
im Studium an den Landesuniversitaten. Insgesamt hat sich das Anforderungsprofil in seiner spezi-
fischen Charakteristik zwischen den zwei Untersuchungen von 95 zu 99 so gut wie nicht verandert.

Mit Hilfe eines Polaritatenprofils werden die Phase der Offizierausbildung vor Studienbeginn und
das Studium in ihrerjeweiligen semantischen Gestalt gegeneinander gestellt. Es werden zwei Bilder
gezeichnet, die sowohl Ahnliches wiedergeben, wie hohe Anregungsqualitaten und hohe Anforde-
rungen, aber auch charakteristisch Unterschiedliches, das sich vor allem in der Selbstbestimmung
im Studium ausdruckt. Ein Bild des jeweiligen Studienerlebens lasst sich danach ffir jedes Fach
einzeln aufzeigen, die Angaben k~nnen zwischen den Fachern verglichen werden. Es zeigt sich: Im
Prinzip herrscht an beiden UniBw durchgehend ein eher freundliches und zugewandtes Arbeitskli-
ma vor, es tritt aber wieder der eklatante Unterschied in der Studienbelastung bei den Ingenieurstu-
denten in Relation zu den Studenten der anderen Ficher hervor, die Studenten der weichen Facher
gestalten ihr Studium lockerer und freier, wobei die Wirtschaftswissenschaftler als FAchergruppe
--eine mittlere Position einnehmen. Allerdings fallt bei dieser Skizzierung des Studienerlebens ein
Fach aus dem sonst iiberschaubaren Schema: Es sind die uberaus positiven Angaben foir das Fach
ET in Minchen. Sie entsprechen damit nicht dem Bild der anderen Ingenieurfacher, mehr noch, sie
fibertreffen in ibrer positiven Auspragung sogar die Beschreibungen der weichen FAcher.

Fragt man andererseits nach den Schwierigkeiten bei der BewaItigung des Studium an der UniBw
und an den LandesuniversitAten anhand vorgegebener Merkmale, dann fallen die Antworten zwi-
schen den Studentengruppen erneut relativ ahnlich aus mit dem Fazit, im Durchschnitt von Schwie-
rigkeiten eher nicht berichten zu konnen. Einige plausibel giinstigeren Werte foir die UniBw-
Studenten sind dennoch hervorzuheben: Die Vorteile ffir sie liegen vor allem im Bereich der engen
Kontakte untereinander, die sich auswirken auf die Prtfungsvorbereitungen, auf das Verhalten in
den Lehi-veranstaltungen und die individuellen Studienplanungen insgesamt.

Anhand eines weiteren Fragenkatalogs sollten die Studenten ihr Leistungsverm6gen in Bezug auf

die fachlichen Anforderungen einschatzen und beurteilen, in welcher Stabilitit sie dieses Selbst-
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konzept im Studienverhalten einsetzen. Wiederum machen die UniBw-Studenten die insgesamt
positiveren Aussagen: Das Selbstkonzept ffir Studieren, gemessen an der PnifungsAngstlichkeit,
erscheint insgesamt etwas stabiler als bei Studenten der Landesuniversitaten. Es wird seltener von
MiBerfolgshaltungen bestimmt. Zwischen den FAchern an der UniBw relativieren sich aber diese
Angaben erwartungsgemA.B: Die Studenten der Ingenieurfacher antworten tendenziell anders als die
der nicht-technischen Faicher: Die Unsicherheiten, den facblichen Anforderungen nicht gerecht
werden zu k6nnen, ist bei den Lngenieurstudenten zwar grOBer, doch nicht in dramatischer Weise.
Es lisst sich vielmehr aus den Ergebnissen insgesamt ableiten, dass der Anspruch an das eigene
Leistungsverhalten eine subjektive Gr6Be darstellt, die an den jeweiligen fachlichen Anforderungen
gemessen wird. Die Unterschiede zwischen den FAchern nivellieren sich dadurch. Das Erleben von
Studienerfolg und -misserfolg ist von dem Anspruch an sich selbst in Relation zu den fachlichen
Anforderungen abhangig,

Studien- und Profungsordnungen der Ficher haben ffir die Studenten der UniBw eine hohe Bedeu-
tung fir ihre Orientierung in den Studienablaufen. Je geregelter die Fachcurricula vorgegeben sind,
desto enger gelten die Ordnungen als wesentlicher MaBstab fir Studienverhalten. Die Regelungs-
dichte ist bekanntlich in den technisohen Fachern besonders hoch und dementsprechend bedeutsam
sind sie fir deren Studenten, doch eine Ausrichtung an den offiziellen Vorgaben ist auch in den
anderen Fichern ein gaingiges Prinzip.

Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Regelungsdichte in einem Fach und dem
entsprechenden Arbeitsverhalten, das sich als Arbeitsaufwand im Abarbeiten der Vorgaben dar-
stellt. Das studentische Zeitbudget kann diese ZusammenhAnge relativ schlkissig wiedergeben. Dif-
ferenziert wurde ffir die Erfassung der zeitlichen Arbeitsbelastung nach Lehrveranstaltungsbesuch,
Teilnahme an Arbeitsgruppen/Tutorien, Selbststudium, weitergehende Studientatigkeiten und son-
stiger Aufwand fir das Studium. Die Zusammenhange zwischen den verschiedenartigen Anforde-
rungsvorgaben der Facher und dem Arbeitsaufwand in Form unterschiedlicher Arbeits- und Lern-
stile sind betrAchtlich. UniBw Hamburg: Die Ingenieurfacher legen ihren besonderen Schwerpunkt
auf die Lehrveranstaltungen, aus ihnen entwickeln sich die spezifischen Anforderungen, die den
hohen Einsatz an Vor- und Nachbereitung als Aufgabenerledigung im Selbststudium nach sich zie-
hen. Dieses Prinzip ist im Fach Maschinenbau am entschiedensten ausgepriigt, aber sich auch in
Gruppenarbeit/Tutorien vollzieht. Die Arbeitsform in den geisteswissenschafilichen FAchern ist
zunachst ebenfalls durch einen haufigen Besuch von Lehrveranstaltungen gekennzeichnet, der aber
mit ca. 17 Wochenstunden geringer ist als bei den Ingenieuren, auch der Aufwand fir das Selbst-
studium erreicht nicht die Stundenzahl der Ingenieure. Die in Padagogik und Geschichte andere
Arbeitsform besteht darin, dass so gut wie keine Arbeit in Gruppen in diesen Fachern gepflegt wird.
In den FAchern VWL, BWL und besonders in Pol geht der zeitliche Aufwand ffr den offiziellen
Besuch der Lehrveranstaltungen vergleichsweise weiter zurfick, er liegt durchschnittlich bei 15
Wochenstunden und weniger. Dafllr erhOht sich der zeitliche Aufwand fir das Selbststudium, er ist
nahezu ebenso hoch wie der Besuch der Lehrveranstaltungen. Arbeitsgruppen sind ebenfalls eine
eher seltene Arbeitsform. UniBw Muinchen: In den Ingenieurwissenschaften finden sich wiederum
Abnlichkeiten in der zeitlichen Belastung der Studenten in Relation zu Hamburg. Dem Besuch der
Lehrveranstaltungen wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Es finden sich aber auch auffallige
und damit interessante Unterschiede: Zum einen bewaltigt das Fach BauV mit einem besonders
hoch geregelten Lehraufwand die darauf bezogenen Anforderungen zu einem groBen Teil in Form
von organisierten Arbeitsgruppen/Tutorien: Zum anderen sieht es nach unseren Daten so aus, als
wfirde im Fach ET ein wesentlicher Teil an studentischer Lernarbeit bereits in den offiziellen Lehr-
veranstaltungen geleistet, denn es wird relativ weniger Zeit fir Arbeitsgruppen aufgewendet und
das Selbststudium fallt mit weniger als 8 Wochenstunden auBerordentlich niedrig aus. Es scheint
also so, dass in diesem Fach eine Arbeitsform gebrAuchlich ist, die von der anderer Faicher abweicht
und zwar in einer aus studentischer Sicht sehr effektiven und erfolgreichen Weise. Das Muster der
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studentischen Arbeitsstile, gemessen an der zeitlichen Belastung, in den hier so genannten sozial-
wissenschafilichen Fachern ist einander wieder Ahnlich, der Lehrveranstaltungsbesuch liegt im
Schnitt bei 15 Stunden, das Selbststudium als die nachst gebrAuchliche studentische Arbeitsform
durchschnittlich bei 12-13 Wochenstunden. Wie in Hamburg auch, liegt die entsprechende Angabe
im Fach Padagogik unter 10 Stunden, aber anders als in Hamburg ergibt sich auch in diesen Fa-
chern ein ungleich h6herer Zeitaufwand ffir eine Zusammenarbeit unter Studenten in Arbeitsgrup-
pen oder unter Tutorenanleitung. In dieser Arbeitsform wird an der UniBw Miinchen offensichtlich
ein etwas anderer Arbeitsstil in der Bewaltigung der Studienanforderungen gepflegt als an der
UniBw Hamburg.

Die Nutzung des Computers an der Universitat geh6rt inzwischen fast zum selbstverstandlichen
studentischen Alltag, seine Einsatzm6glichkeiten sind bekanntlich vielfaltig und so auch unmittel-
bar attraktiv und nfitzlich flur studentisches Arbeiten und Lernen. Doch sein Besitz und seine Ver-
breitung in der Studentenschaft war - so weit es zumindest die UniBw Hamburg betriffi - zum Zeit-
punkt der Untersuchung nicht systematisiert und auf den Wohnbereichen den eigen Initiativen
uiberlassen, ein Zugang zu den Geraten an der Hochschule selbst war aber m6glich.

Welche Position und Funktion hat der Computer im studentischen Alitag, welche Bedeutung hat er
tfir das Studium? Rund 80%/0 aller UniBw-Studenten arbeiten haufig bis sehr haufig mit dem Medi-
urn, dabei sind jedoch die Frequenzen in der Nutzung an-der UniBw Munchen generell h6her als in
Hamburg (90: 70%). Der Hintergrund ffir dieses Phanomen scheint, so legen es die Daten nahe, in
der ungleich besseren Ausstattung mit Geraten an der UniBw Muinchen zu liegen. Daran leiten sich
dann die weitergehenden Fragen ab, die darauf hinauslaufen, dass der Einsatz des Mediums vor
allem in den technischen Fachern an der UniBw Munchen fast zu einer Selbstverstandlichkeit ge-
worden ist. Der Umgang mit den technischen M6glichkeiten gestaltet sich in Muinchen z.T. doppelt
so haufig wie in Hamburg. Dieser Unterschied gilt vor allem auch ffir den Einsatz in der Lehre: Ein
unmittelbarer Zugang zu Skripten/Lehrmaterialien ist an der UniBw Munchen mit 60% in den In-
genieurwissenschaften und noch mit 34% in den nicht-technischen Fachern uber das Internet gere-
gelt, in Hamburg liegen die entsprechenden Angaben lediglich bei rund 20%. Daraus lieBe sich fol-
gem, dass an der UniBw Muinchen und bier insbesondere in den technischen Fachern, mehr Lehr-
materialien ins Netz gestellt sind, iiberhaupt Veranstaltungen vernetzter organisiert sind und Leh-
rende haufiger in einer Beraterfunktion die Lernprozesse ihrer Studenten begleiten. Dies k6nnte in
der haufiger angegebenen Gruppenarbeitsform geschehen und wurde auch den engeren Kontakt zu
den wissenschafilichen Mitarbeitern an der UniBw Munchen erklaren helfen. Die Vermutung je-
doch, dass mit der Nutzung des Computers die ET-Studenten in MiInchen besonders profitieren,
bestatigt sich nicht, der tagliche Einsatz des Mediums ffir das Studium ist nicht anders wie der in
den anderen technischen Fachern in MiInchen.

Die Situation der Lehre wird an den UniBw im Prinzip nicht anders geschildert als an den Lan-
desuniversitaten auch. Sie erscheint den Studenten insgesamt weder besonders positiv noch beson-
ders negativ. Die Antworten zu den einzelnen Merkmalen der Skala liegen im Mittelbereich. Le-
diglich die M6glichkeiten, sich von den Lehrenden beraten zu lassen, ist an den UniBw wesentlich
starker gegeben. Zwischen den Fiachergruppen an den UniBw fallt allerdings auf dass die Hoch-
schullehrer der technischen Facher aus Sicht ihrer Studenten mehr Engagement in ihre Lebre legen
als die der anderen Disziplinen. Differenziert man die Situation der Lehre mit einem weiteren
Merkmalkatalog und 1isst diese Aspekte nach gut oder schlecht bewerten, so fallen die Einschat-
zungen flir die UniBw erneut deutlich besser aus: Das ist der Aufbau und die Struktur der Studien-
gange, das ist die inhaltliche Qualitat des Lehrangebots, die Durchfiihrung der Lehrveranstaltungen,
die Betreuung durch die Lehrenden und vor allem die raiumlichen und sachlichen Ausstattungen in
den Fachern. Weniger von Nutzen ist allerdings die Einfiihrungswoche vor Studienbeginn, dies
wird an den Landesuniversitaten offensichtlich zufriedenstellender gehandhabt.
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Worin werden Studenten in ihrem Studium in besonderer Weise gefordert? Diese zwar aus einer
streng lernpsychologischen Sicht kaum beantwortbare Frage wird hier pragmatisch mit einem wei-
teren Katalog an Merkmalen angegangen, anhand derer sich wieder Profile in den Antworten beider
Studentengruppen abbilden lassen. Erneut iubertreffen dabei die Angaben der UniBw-Studenten in
einigen dieser Merkmale die der anderen Studentengruppe: Forderung der Allgemeinbildung, sy-
stematisches Arbeiten, allgemeine personliche Entwicklung. Eher nicht gefordert werden Studenten
im Studium in Berufs- und Praxisbezogenheit, in den sozialen Faihigkeiten im Umgang mit Men-
schen und in sozialem Verantwortungsbewusstsein. Das Antwortmuster der Ingenieurstudenten
unterscheidet sich bei diesen Merkmalen allerdings deutlicher, die jeweils operationaleren Studien-
inhalte, -schwerpunkte und -ziele machen die abweichenden Antworten plausibel.

Prfungen jeglicher Art haben an der UniBw durchgehend Konjunktur, sie haben gleichzeitig eine
grof3e hochschulpolitische Bedeutung, weil sich an ihnen nicht nur Erfolg oder Misserfolg des Ein-
zelnen, sondern auch indirekt Erfolg oder Misserfolg eines Faches oder der Institution als Ganzes
abbildet. Dabei ist es zunachst Aufgabe und Zielsetzung von Hochschullehrern in der Lehre - und
dies noch einmal im Sinne der Einheit von Forschung und Lehre - die Weiterentwicklung des Fa-
ches voranzutreiben. Andererseits ist dies nicht das primare Interesse oder Ziel der Studenten, ffir
sie steht das Lemen der Inhalte uind dessen Reproduktion in den Prufuingen im Vordergrund. Diese
sich widerstreitenden Zielsetzungen lassen bestiminte Wunschvorstellungen der Studenten an die
Lehre autkommen, die durch eine gezieltere Vorbereitung das Bestehen von Pruifungen erleichtern
konnten. Die Studenten haben in dieser Hinsicht eine Reihe pragmatischer und aus ihrer Sicht
nachvollziehbarer Vorstellungen an die Lehre und damit Lehrenden: Eingrenzung der Stoffmenge,
Hinweise auf den Prfifungsstoff in den Lehrveranstaltungen, mehr gezielte Ubungen und Tutonien,
bessere Abstimmung zwischen Lehr- und Prufungsstoff, aber auch transparentere Bewertungskrite-
rien bei den Prufern vor allem in den geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Fichern. Der in
manchen Fachern an den Landesuniversitaten praktizierte und gut bewhnrte Modus der Prufung auf
Probe wird von den UniBw-Studenten eher nicht gut geheil3en.

Der Versuch, aus Sicht der UniBw-Studenten das Bild eines ,,guten" Hochschullehrers zu definie-
ren, ist in erster Linie von seiner Funktion und Rolle abhaingig, die er an der Hochschule inne hat.
Er ist der verantwortliche Experte ffir das Fach und dessen Inhalte und er ist verantwortlich fur die
Weitergabe dieser Fachinhalte an die Studenten. Insofern sehen Studenten den Hochschullehrer als
Fachautoritat und gleichzeitig als den Vermittler der Sachinformationen. Er wird dann als ,,gut"
bezeichnet werden, wenn er einerseits das Renommee einer Sach- und Fachautoritit besitzt, aber
gleichzeitig auch Fachmann ist ffir den Transport des fachlichen Wissens. Aus einer Reihe von 15
einschlilgigen Eigenschaften sollten die ausgewahlt werden, die einer studentischen Idealvorstel-
lung von einem ,,guten" Hochschullehrer am nachsten kommen. Das Ergebnis ist eindeutig und
bestitigt unsere Vermutung: der Hochschullehrer soil Experte in der Sache sein, aber auch Experte
in der Vermittlung der Sache, beides muss zueinander passen. Es reicht fur Studenten nicht aus, ein
guter Forscher zu sein, es reicht aber auch nicht aus, ein guter Lehrender zu sein. Die studentischen
Zuschreibungen werden unter einem Niitzlichkeitsaspekt getroffen, ,,gute Fachkenntnisse" sollen
,interessant" dargeboten werden, was ,,Motivationsf'drderung" und Uberzeugungsarbeit fur die
Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns einschlieBt. In dieser Beschreibung sind sich die Studenten beider
UniversitAten und quer fiber die Filcher weitgehend einig und sie sind sich auch einig in der Ableh-
nung von Eigenschaften, die interessanterweise Signale der Zuwendung darstellen, wie besondere
Lockerheit, Nkhe, Hilfs- und Unterstiitzungsbereitschaft von Seiten des Hochschullehrers. Aller-
dings findet sich von der Tendenz her in zwei Fachern eine Abweichung von diesem Schema, die
Rangfolge der Eigenschaften ist leicht verandert. Im Fach Geschichte (weiches Fach, UniBw Ham-
burg) und ET (hartes Fach, UniBw Minchen) stehen weniger die didaktischen Wunschvorstellun-
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gen im Vordergrund, sondern mehr die Fach- und Forschungskompetenz des Hochschullehrers, die
dann intrinsisch die Neugier an den Inhalten weckt.
Selbstredend ist ,,gute" Lehre nicht nur von den Eigenschaften einer Einzelperson abhangig, sie
wird daruber hinaus getragen von den curricularen Strukturen eines Faches und mit der damit ein-
hergehenden spezifischen Lehr- und Lernkultur. Mit der Eikundung sogenannter Fachlehrprofile
setzen wir die Beschreibung der Situation der Lebre an den UniBw unter einem weiteren Aspekt
fort. Dazu diente uns der auf diesen Zweck hin leicht modifizierte Lehrveranstaltungs-
Ruckmeldefragebogen des ZHQ. Ziel war es, mit diesem bewahrten Instrument das ,,typische" und
damit alltagliche Lehrverhalten von den Hochschullehrern eines Faches zu erfassen. In gewisser
Weise werden die bereits an anderer Stelle aufgezeigten Lehrstrukturen perpetuiert, aber auch noch
einmal prazisiert:
- Lehrveranstaltungen sind nicht der Ort, an dem intrinsische Neugier oder eigenstandiges Enga-

gement geweckt werden.
- Die technischen und auch wirtschaflswissenschaftlichen Facher sind durch hohe stoffliche An-

forderungen gekennzeichnet.
- In den wirtschaftswissenschaftlichen Fachern besteht eine auffallige Distanz zwischen Studen-

ten und Hochschullehrem.
- Lehrveranstaltungen sind offensichtlich auch nicht der Ort, an dem ,,viel gelernt" wird.

Aber etwas anderes wird an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben: Die Lehrprofile im Fach ET
an der UniBw Minchen und in gewisser Weise auch ftir das Fach Geschichte in Hamburg weichen
von den Durchschnittsangaben der anderen Facher ab und fallen in positiver Richtung aus dem
Kontext der anderen FRcher. Dies betrifft die Lehr- und Lernatmosphare genau so wie die Art der
Kommunikation untereinander, die Anregungsqualitat oder die Dosierung des Stoffumfangs. Be-
merkenswert sind diese Ergebnisse auch insofern, als es sich von den Fachgegenstfnden her um
zwei recht heterogene Disziplinen handelt, dennoch aber von einer Lehr- und Lernkultur berichtet
wird, die in ihrem Erfolg Ahnlichkeiten aufweist. Dieser Auffalligkeit gilt es im Detail weiter nach-
zugehen.

Haben sich die perscnlichen Erwartungen an den eingeschlagenen Berufsweg bisher erftillt? Im
Prinzip ja, fast 90% aller Befragten wurden die gleiche Entscheidung noch einmal treffen. Dies er-
scheint als ein auBerordentlich hoher Ausdruck flir Zufriedenheit. Ein Hinweis bedarf jedoch der
ErwAhnung: Von denen, die doch lieber einen anderen Weg gegangen wdren, studieren auffallig
mehr an der UniBw Hamburg. Ob die Griinde daftir jedoch mehr in den Studienverhatnissen oder
der Offizierberufswahl zu suchen sind, lAsst sich in diesem Zusammenhang nicht entscheiden.
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